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"lmmer mehrMenschen haben Angst. . .

-

Es ist crschreckend... Organisiertes
Verbrechen...das wird immer schlim-

mcr (Install besser ...SchlufJ' damit !

Sichcrhcil Stall Angst . Deshalb schon

am 12 Juni SPD
"

(chschspot dcr SPD)

Vicr Millionen Mcnschen in der BRD

erhalten Sozialhilfe, 150.000 Frauen

und Miinner miisscn auf der StraBe le-

an, 800.000 Mcnschen hausen in Not-

unterkijnften, einer weiteren Million

droht der Vcrlust der Wohnung. (Bun—

dcsarbcitsgruppcn gcgcn Arbeitslosigkeit.
K61“). Zweiter Arbcitsmarkt und die

Cbenso geplante verkiirzte Zahlung der

Arbeitslosenhilfe, verstiirkte Rationa-

ltsierung der Betriebe (sichc Staat-

llchkeit als Okkupation Teil II, SF

Nr.48) stchen als Stichworte beispielhafl

fijrdiegegewiirtige, versehiixfte, sozial—

fikonomische Situation. Einc gesell-
schafllichc Situation, die durehaus mit

Angst verbunden ist : Bei den Mensehen,

dIC vor dem gesellsehaftlichen Absturz,

Angst habcn mtjssen, mit all seinen

Konsequenzcn, welehe sie bei denjc-
mgcn studicrcn k6nncn, die bereits

abgestiim sind, die sieh Sozialschma—

retzer schimpfcn lassen miissen und

SlCh iingstigcn, immer weiter an den

Rand dcrbiirgcrlieh anstiindigcn Gesell-

ichaft gedriingt zu werden. Die als

Pcnner”, wenn cs dann soweit ist, fast

VOgelfrei und legitim aus den FuBgiin-

gflrzonen und Einkaufsmeilen ver-

LnCbcn werden konnen (sog. Penncr—

satlungcn), ja auch sehon mal zum

Erfricren von der Polizci in die Wein-

bergc transportiert werdcn (so go-

sehehen, schon vor Jahren, in Mainz)

WFIChe Strategic verfolgen Kanther und

sein vordcrgriindiger Gegenspiclcr

Milurer? Wozu dient die libertriebene

Knminalitiitsdarstellung und das Ope-
“CTCn mit falschen Zahlen? Die Me—

1hOde ist uralt: Den Angsten, die in der

BC_\’Olkerung aufgrund rcalcr Probleme

CXISlieren, 7..b. Arbeilsplatzverlust,

CXltem hohe Mieten,schwindende

female Absieherung, wcrden besagte

UbFFZOgene liktive Bed rohliehkeiten zur

SCllC geSlellt, das lenkt niehl nur von

den Cigcntlichen Problemen ab und

relmiVicn diese, sondem glcichzeitig
findCldurch(liepcnnanentewiederholte

Betonung “anderer Bedrohungen”eine

Entdifferenzierung in cler Wahmeh-

mungderDingestattEinMechanismus,
der sieh nach regelmiifiigem “Konsum”

der TV-Naehriehten fast bei jcdem

Mensehen cinzustellen pflegt: Der “was

ist das alles so schreeklich, aber ich

kann ja eh' niehts tun”—Effekt.

Gleichzeitig bietet sich die staatliche

Obrigkeit als einzige lnstanz an, die

dem Einzelnen, seheinbar hilllosen

Menschen Sehutz und Sichcrheit zu

bieten vennag.

Die SPD-Parole “Sicherheit statt

Angst” steht beispielhaft, und um

aueh jeden Zweifel an der Absicht

zu nehmen, auch bildlich mit einem

paar gefesselter Hilnde untermau—

ert, ffir die verspmchene Erlosung

von allen Ubeln. Nicht “Sicherheit

statt Angst", sondern “Staatssicher—

heit durch Angst” ist die flir dieses

Vorgehen richtige Bezeichnung.

D‘iente frijher die Bedrohung aus

dem “Osten” in militfirischer Hin-

sicht aueh dazu, die Bfirgcrlnnen

bei der Stange zu halten, so ist es

hcute nach dem Zerfall des Ost—

blocks die imaginilre Bedrohung

durch krimminclle Elements, die

dazu herhalten muB, den Ruf naeh

dem starken Staat wachzuhalten.

Ein weiterer altbewfirter Faktor am

Thema “geschfirte Angst” darfnicht

fehlen: die Angst vor allem Frem-

dcn. Was also will besser ins Bild

der Bedrohlichkeiten als die “Kri-

minalitét” von Ausléinderlnnen;

insbesondere von jenen, die schon

beim Thema Asyl zuSfindenbfieken

(Arbcitsplfitze,Wohnungen) erkléirt

wurden, - die Flfichtlinge. “Auch

bei der Ausld'nderkriminalitc'it hat

Kanther kra'ftig dramatisiert",

schreibt sclbst dcr Spiegel, nichts

desto trotz sind in einem Land, wel-

ches sieh weltoffen und tolerant

schimpft, in dem aber vordcrgriin—

dige Betroffenhcit genugt, wcnn

von Auslénderlnnen bewohnte

Hiiuser brennen — Minderhciten und

Fremde,- immer noch die geeignct—

sten Objekte mit denen sieh Angst

schliren lia‘Bt.

Als exemplarischcs, massen-

psychologisches Bindeglied zwi-

sehcn dcr staatlich betriebcncn

Aufstachclung zum FremdcnhaB

und der von SPD und CDU einhellig

heraufbesehworenen Gefahr (lurch

GHWARZER

ADEN
“‘
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Banden und “Organisierte Krimi-

nalitat” steht die stattgefundene
Kriminalisierungskampagne gegen

Kurdinnen und Kurden. Nicht nor

die bei der sogenannten Asylde-
batte durchgesetzten menaohen—

feindlichen Gesetze sollten legiti-
miert werden, sondem emeut wurcle

mit rassistischen und nationalisti-

schen Geffihlen Politik betrieben.

Bei kaurn spfirbarem Widerstand

durch oppositionelle Gruppen gev

lang es, quasi in “einem Aufwaseh”,

diejenigen, die zu Reeht gegen die

deutsche Unterstiitzung ties tfirki-

schen Staats und seines Terrors

protestierten, als Gefahr fiir die

Innere Sicherheit zu diffamieren.

Erzeugung von Angst , sei es die

Bedrohlichkeit einer fiber “ans”

hereinbrechenden Kriminalitat,

Oder die der drohenden “Flat von

Fremden”, sind als massenpsycho-
logische Strategic so alt wie die

Menschheitsgeschichte, aber dee-

halb nieht weniger geffihriich untl

potent. Es ist das, in den meisten

Menschen tiefverwutzelte Bedtirf-

nis nach Sicherheit and stabilen

Verbaltnissen, das angesproehen
wird, wenn jene Angste von Poli—

tikerlnnen und anderen Multipli-
katoren hochgepuseht werden.

Willffihrig reagiert im allgemeinen
die breite Masse and die eie bil-

denden Individuen aufdas‘ Angebot,
die bestehenden Angste (realer

Ursache) auf fiktive Bedrohlieh—

keiten umlenken zu lessen, deren

“Bekfimpfunf sie sowieso den

Machtigen fiberlassen muB. Ein

Moment, das umso besser funktio-

niert, je weiter die Identifizierung
mit dem Machtsystem reicht. Im

“Idealfall” wird die heschworene

Geffihrdung der Inneren Sicherheit

des Staates zur Geffihrdung des

(inneren) Sicherheitgeffihls der

Menschen, und wird von diesen mit

dem Reflex des Schutzsuchena be-

antwortet. Die Flucht in die fiktive

Stabilitat alter, bekannter Struk-

turen, stellt sich so als von auBen

angestossenes, regress‘ives Verbal-

tensmuster dar.

Staatliches Disziplinierungs-
management kamt somit. analog zur

“Nationalen Selbstflberhohung"
(siehe Teil 11), each beim Theme

der “Inneren Sichcrheit" weit-

gehend auf das Funktionieren der
psychologisehen Mechaniamen
zfihlen i

Parteienpolitikerlnnen deren
Politik darauf abzielt Mensehen

mittels verdummender Propaganda
und Deutsehtflmelei zu diskrimgi-
nieren und in aationale “gegen-
sfitzliehe” Gmppen aufzuspalten.
eind direkt verantwmtlieh an einem

Klima raeeistieeher Gewalt, die

zynischerweise wieflemm ale Be-

grfindung fiir die Tendenz herbalten

mull Parteipolitik naeh”reeht$”
(eben mith‘tekaiehtauf die “Volks-
seeie) zu rtieken. Obwohl besagtc
Velksvertreterlnnen vermeiden, diic
Begriffe “RIM and Baden” an

benutzen, knfipfeneie mental damn

an gleiehwohl sind sie Exponent-
Innen eines btirgerlieh demokra—

tischen Staats.
‘

Weshalb dieser, an sieh fibe‘r-
flflssig ereeheinende Hinweis? qr:
genug wird nieht meht‘ awieehen

dem Benutzen menschticher Ver-

haltensmuster zttr Maeht-«erhaltun‘g,
wie sie jedem Staatssyetem eigen
sind, - and Fasehismas in seiner

speziellen Form staatlicher Herr-

sehaft diffeteuziet‘t. Feetzuatellen,
dafl sielt der deatsche Fasehiemtxs

bestimmtermaeaenpsyehologieeher
Mechanismen (3.3 Foreierung des
Volkshegriffs/Idemim) bodiente
erlaubt noeh nieht den Schlufl. dim
dew bfirgerliche Stem, tier das

gleiehe tut, deshalb aueh fasehi-

stisch ware. Vielmehr, und das ist

eben das Enweheidende. hedienen
sieh beitie (wie tier Staliniemua1m

fibrigen aueh) u.U tier gleiehen
Mittci. Der modisehe Fewer, j‘edc
Form von 3.3. Netionaiismus (Par-
don. natitrlieh nieht den der sogie—
naanten Befreiungsbewegungen)
per se als Faschiemus an deklarie-

ten, and hinter diesem antematiseh

wieder das Kapital ale treibende
Kraft zu sehen ffihrt nut alien Ieicht
wt Verkennung gegenwartiger ge-

selleehaftlieher Machtethaitung.
So gesehen hedetitet die Ant-vein-

dung analog-«faschistoider masseu-

psyehologiseher Mittel durch den

bfirgerlichen Swat nieht automa-

tisch die Abkehr vom einem Staa 3»

system, das die Menschea eh‘er
»flttchig« dureht‘lringt, ale kiaesiseh

zenHammett-pyramidal behetreeht



(siche Teil 1, SF-44). Repression
und Knast, Poiizei und Justiz sind

nach wic vor lcdiglich flankicrendc

Instrumentarien, — wcnn die Ebenen

dcr Autorcguiation und der frei-

willigen Unterwcrfung nicht aus—

reichcn, odcr zu versagcn drohen.

Nichtzulctzt, um offcne Repression
vermeidcn zu konncn, werdcn die

Ebencn dcr Autoregulation im

Bedarfsfall durch die bcsagten

.massenpsychologischen Mittel an-

gestossen.

Aktivistlnnen, die, wic “das Ka-

ninchen aufdic Schlangc starrend”,

sich lcdiglich aufdic mOrderischen

Extreme ciner gesellschaftlichen
Tendenz konzentricrcn, greifcn ZU

kurz/vorbei, wcnn sic glaubcn, in

dcr praktischen Auscinanderset-

zung mit Neonazis (und der meist

lheoretischcn mit dcm Kapitalis-
mus) das Wescntlichc zu bekiim—

Dion. Dic Fchlcinschiitzung, das

Kapital hiittc momentan verstiirktes

Intercssc an dcr Restauricrung cincs

ncuen Faschismus, unterschiitzt

nicht nur die Potenz und Stabilitfit

>>f1iichiger<< Herrschaftsformcn, un-

lCr dercn demokratischcm Deck-

mantcl sich hcrvorragcnd Profitc

sichcrn lasscn, sondcrn sic vcrstcllt,

im Sinnc dcr sclektivcn Wahrneh-

mung, dcn Blick aufdic Strukturcn

UHd Alltagsvcrhiiltnissc, die mit

ihrcn subtilen Mcchanismen die

Menschen zu jencn Vcrhaltens—

wcisen “xwingcn”, die fiber rein

Ukonomische Ebenen nicht zu

crkliircn sind. Dic momcntan for—

cicrtcn Zugriffc aufmcntaie Ebcncn

der Angst und dcr Sicherheit

(Sic/icrhcit stall Angst), stchen

bCiSpicihart fiir cine klassischc

Mcthode dcr Machterhaltung. Na-

lijrlich 6konomisch verwertbar,

abcr vom Mcchanismus nicht oko-

nOmisch ableitbar, sind sic unab-

hfingig von dcr Wirtschaftsform/
Situation quasi universeil einsetz-

bar.

Freilich halle ichjene Gewalthaberfiir
bcklagcnswcrl, die die grofle Masse

dcs Volks zum Feind haben and sick

daher gcwaltsamcr Mittel bedienen

miissen, um sich am Ruder zu hal-

lcrchnn wcr nur wcnige zum Feind

hat, kann sich leicht und ohne vie!

Aufhebens sichem; wer aber die grofle
Masse zum Feindhat, is! nie sicker, und

je mehr Grausamkeiten er begeht,desto
schwdcher wird sein Regiment. Das

besZe Mittel, das es fi’ir einen Mach:-

haber gibt, is! daher zu versuchen, sich

das Volk zum Fretmd zu machen.

Niccolo Machiavelli

Wcr in der Deutsehen/West-Europfii—

schen Gesel lschaft nach Ansétzen einer

emanzipativen Strategic sucht, wird

scheitern, soiange sich die Suche aus-

schlieBIich‘an den Ebenen des Nicht-

funktionierens der Wohistands-

gcsellschaft orientiert.

Nattirlich weist eine Staatlich-

keit, dcren Menschenfeindlichkeit

sich dcr Wahrnehmung weitgehend

cntzieht,weil sie sich den Menschen

nicht cntgcgenstellt, sondern durch

sie hindurch wirkt,- Grenzen und

Bruchiinien auf, an denen “revolu-

tionére Politik” im aligemeinen

auch ansctzt. Asylpolitik, Rassis-

mus, verschfirfte Ausbeutung und

Obdachlosigkeit sindjedoch nur die

Dcmarkationslinie einer Integra-

tion und cines gesellschaftiichen

Konsens, der selbst auf die, die

schon ausgegrenzt sind, eine unge—

heuere Atraktivitfit ausiibt. Die Sog-

wirkung des Mainstreams der Kon-

sumgesellschaft der BRD besteht

ungebrochen fort, und es gibt ffir

Millionen Menschen kaum einen

schlimmeren Gedanken, als nicht

mehr dazu zu gehoren.

“Es scheint, daji fiir den Durch-

schnittsmenschen nichts schwerer zu

erzragen is! als das Gefiihl, keiner gra-
fleren Gruppe zuzugehé'ren. Ein Deut-

scher kann noch so sehrein Gegner der

Grundsc'itze des Nazismus sein. wenn er

zu wc'ihlen hat, ob er lieberallein stehen

Oder sichDeutschland zugehdrigfiihlen
will, wird er sich meist fiir letzteres

entscheiden". ( Erich Fromm 1941)

Foto: Dogma 3.

~31,”

S taatlichkeit, die fiberdie Einbeziehung

in Kategorien fiktiver (“deutsehes

Volk”) oder realer Natur, Menschen

integrativ beherrscht, muB, fiber das

Moment der Abgrenzungen, andere

(Menschen) zwangsléiufig aussehlieBen.

Die Integrienen erfahren durch diesen

Prozess sowohl ein Gefiihi der Sicher-

heit und Aufwertung (“Wir”) , als auch

das der Distanz zu den Anderen (“Die”).
80 findeteinjeder Mensch seinen Platz.

Die oben genannten Demarka—

tionslinien eines Integrationssy-
stems, das den Menschen physisch
und mental Sicherheit zu geben

SF 4/94 [7]
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Einbeziehung in Machtsystcmc und

dcr Okkupation, sondcrn ebcn auch

der Moglichkeit dcr Abgrenzung,
dos Untcrlaufens und des Wider—

stands, auscinanderzusetzcn.

Die Fragc nach “DER” Strategic,
mit dcr die filigrancn, flexibien

Mcchanismcn dcr Herrschafts-

Sichcrung durchbrochcn wcrdcn

konnten, ist so nicht zu beantwor—

ten. Die Faktoren, die zum Ent-

stchen cmanzipativcr Prozesse ng‘j-

tig Sind, sctzcn sich aus viclfiiltigen,
kommunizicrcnden Komponcnlen
Zusammcn

, dcren psychologische,
sozialc und okonom ische Variabicn

nicht mit einer starrcn “Rechtur”
kalkulierbar gcmacht wcrden kon—

ncn. Es geht insofern bei dcr vorab—

bcschriebcncn Problematik auch

WCHigcr um die “Vorbercitung der

Wcltrevolution”, als vielmchr da-

rum, mchr Sensibilitfit in dcr Beur-

teiiung und Anwcndung von Dcnk—

“Nd Handiungsabifiufcn entwickcln
Zu konnen, die “strategisch” aller-

dings insofcrn bcdeutungsvoll Sind,
ills sic nicht nur (situativ) dazu

bcitragcn, den subtil-repressivcn
Konscns zu durchbrcchcn, sondern

Voraliem aueh (pcrspcktivisch) die

Grundlagcdaffirsind,emanzipative
Prozcsse “daucrhaft" zu machcn.

Gcmeintistdieschwierigkcit,nicht
bei der Vieizahl dcr “Revolte gegcn
Etwas” stcckcnzubleiben, sondern

aus diesem Ansatz heraus eincn

Umg’dng miteinander zu entwik-

keln, der uns von dem, gegen das

Wir rcvoltiercn, erkcnnbar unter-

SChcidct. So kann dies am prakti-
schen Beispicl des “Antifaschisti-
SChCn Kampfs” wcdcr bcdeutcn,

den bu‘rgerlichcn Rechtsstaat als

Idea] gcgcn die Neonazis zu ver—

lCidigcn, noch mit plumper Macho-

hamgkeit miinnerbtindisch, gc—

logcntlich kaum noch in Stil und

Auftreten von von den Gegnern

Unterscheidbar, zu agieren. Wohl—

gemerkt, cs gcht nicht um Militanz
1m Sinnc von “Ja odor Ncin”, son—

dcrn darum, Wie sic gclcbl wird,
Und sis was sic verstandcn wird.

BICibl sie auf dcr Ebcne cincs ge—

Walttz‘itigen Reagicrcns stehen, und

dTOhlSicsiCh“militiirisch”autoritiir
2”

Verselbstiindigen, oder sind

ZWeifcl, Kritikund Angslc criaubt?

GCStchen wir uns zu, auBcrhaib des

Foto: Fargotof/AFZ

reflexhaften, “schnellen und not-

wendigen” Reagierens auf die offe-

nen, menschenverachtenden Ebe-

nen des Systems ,uns auch mit MuBe

und Lust den subtilen Ebenen von

Herrschaft entgegenzustelien? Sind

wir in der Lage, Instrumente der

Skepsis, der Irritation und der Auf—

klsrung gegen stupides Verhaltcn

zu setzen? Wohi noch nicht genug:

wie entstiinde sonst der Eindruck,

vor allem nach Kritik an abgelau-

fencn Aktionen, daB aufdieses An-

liegcn mit der gieichen Angst und

dcshalb aggressiv reagiert wird, wie

es in Alltagssituationen geschieht ,

wenn “Gewohntes” hinterfragt
wird.

Die offenen Bruchiinien cines

sonst subtilen Herrschaftssystems,
sei es sichtbarer Rassismus, Foitcr

oder Elend, konnten weiter Aus-

gangspunkt von Widerstand blci-

ben, solange noch ein Minimum an

“Rcchtoren” ftir Ungerechtigkeit

und Unmenschlichkcit bestcht,und

soiange die Trégerlnnen eventual-

ler rudimentfirer Reste biirgeriieher
Moral und Ethik die vorhandenen

“Qualitéiten moderner Ziviiisation”

zu reatisieren in der Lage sind. Das

an der “Wahrnehmung von Ungc-

rechtigkcit”, im Sinne einer Mini-

mierung der “Rezeptoren” gear—

bcitct wird (mochte ich hier untcr-

stellcn, aber nicht weiter ausfiih—

rcn), als auch, daB burgeriiche

Moral kein unbe‘dingter Garant ftir

Emporung ist, mijfite eigentiich

nicht besonders erwfihnt werden.

Wenn jedoch, und darum geht cs ja

wohl auch, unser “ureigener” Pro-

test (wir batten unsja fiir sensibler)
Ankntipfungspunkte bei “der brei-

ten Masse” finder: soli, dann sind

wir eben mit einer Emporung ken-

frontiert, deren moraiische Grund-

lage meist (noch) darin hesteht zu

sagen, daB Ausiiinderlnnen zwar

vernutzt, aber eben nicht verbranm

werden sollten.

Gesetzt also der Fail , daB es auch

weiterhin, wenn auch natijriich vol-

lig unzureichend, Momente tier

Wahrnehmung von Horror gibt, ist

damit noch nicht vie! gewonnen.
Erst wefm es gelingt, diese in die

Form eines Protests zu fiberffihren,
der die Ebene von Kerzentragender-
Eintagesbetroffenheit deutlich

fiberschreitet, wird es (vielleicht)
interessant. Die riesige Schwelle,
die zwischen Realisation von - und

Aktion gegen Unrecht liegt, ist nur

zu fiberwinden, wenn wir 2.3. an-

sere Angste und auch die der an-

deren nicht als iiicherlieh abtun,
und uns auch fiber das Bedtirfnis

naeh, 2.13. Sicherheit, nicht dutch

Negation hinwegsetzen.
Die Kunst besteht darin, “Unmut”

und Protest zu Mut und Widerstand

zu wandeln, indem Handlungsebe-
nen angeboten werden, die die Men-

schen nieht nur in ihrer “revolutio-

nfiren Objekthaftigkeit” willkom-

men heiBen, sondern mit der seiben

Widersprfichlichkeit anzunehmen

bereit sind, die auch uns eigen ist.

Alizu bekanntes Auftreten, das eher
’

von Arroganz und von zur Schau

gestelltem “Wir durchblicken al-

les...” gepréigt ist, tréigt kaum dazu

bei, politisehen Protest anziehend

zu machen. Das so oft maltrfitierte

Wort vom solidarischen Verhfiltnis

anderen gegenfiber sollte auch

Mangel an Mut kompensieren, die-

sen aufbauen und diesen nicht im-

mer schon voraussetzend zur Be-

dingung fiir Solidaritéit erheben.
Nur Erfahrungsebenen , die , einmal

beschritten, Selbstvertrauen stiir-

ken und nicht unter der Uberfor-
derung (der lieben Genossen) zu-

sammenbrechen, sind dazu geeig-
net, eine solide Basis ffir etwaige
weitere und noch mehr Mut erfor—
dernde Waghalsigkeiten zu bieten.

Das Erlernen eigener Stfirke, das

erfoigreiche Uberschreiten eigener

SF 4/94 [9]
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Grenzen und der schrittweise Aus-

bau der eigenen Souverfinitfit, sind

Wesenselemente eines emanzipa-
tiven Prozesses, in dessen Veriauf

“Selbstsicherheit”, als antagoni-
stisches Prinzip, der Sicherheit

staatiicher Einbindung entgegenge~

stelltwerden kann. SoiidaritfitheiBt

in diesem Sinne die Entwickiung
zu einer eigenstfindigen Persim-

lichkeit fdrdern, der Individualitfit

Raum geben,anstatt sie einzuengen.
Die Gefahr ist groB, auf der

Grundlage “der Angst vor Freiheit"

van einer Abhfingigkeit in die

n'zichste zuvflijchten ~ immer dann.

werm der “Unmut fiber” grofl genug

ist, aber der” Mut zu “einer eigen-

sté’tndigen Entwicklung fehlt, be-

steht die Neigung, sich in neue,

Sicherheit verheifiende Strukturen

zu begeben. Ein Verfahren, wel-

ches, ideologisch untermauert, den

oder die Einzelne noch in der Phase

der “Verunsicherung” iiber die alten

Strukturen, schon in die neuen,

poiitisch “revolutioner- notwendi-

gen” preBt, setzt die Stringenz der

Unselbstfindigkeit fort. Bei anteri-

tfir-kommunistisehen Organisatio-
nen findet sich das foreierte Aus-

nutzen des Angstmoments im Sinne

der Parteidisziplin. Aber auchbei

unseren Oder uns nahestehenden

Gruppen, finden sich immer wieder

Faktoren einer das Individuum

einschrfinkenden Einbindung in die

Gruppenstruktur, die bezeiehnen-

derweise oft weniger strukturelien,

als informeiien Charakter hat.

Alierdings kann zugunsten liber-

térer Struktur gesagt werden, daB

eine etwaige Disziplinierung ein~

zelner nicht willktjriich, wie bei

der gewollt hierarchischen erfolgt
und zumindest theoretisch leichter

hinterfragbar bleibt.(oder?)
Die Frage,wie gewonnene Erfah-

rungen des Widerstands aus“High-

Iigt”osituationen in die des Alltags
und die Regelkreise des soziaien

Konsens fibertragen werden ken—

nen, miBt sieh weniger an der er-

fahrenen Hérte der Auseinander-

setzungen in den “Extremsituatiov

nen”, sondern eher damn, wie und

ob sich trotz tier Harte in diesen

Momenten B‘eziehungsstrukturen
ergeben, die genfigend Sensibilitfit

aufweisen, um auch in Alltagssi-

[111] SF 4/94

tuationen den téiglichen Horror zum

Gegenstand der Auseinanderse-

tzung machen zu kennen. Die dii~

steren Erfahrungen im Widerstand

gegen die Startbahn-la West am

Frankfurter Flughafen zeigen wie

wenig tibrig bleibt, wenn es der

“Gegenseite gelingt, dutch die

Macht des Faktischen (die Voil-

endung des Baus), Fehier der Akti-

vistlnnen 11nd spfiter durch die

Schiisse und die totem Polizisten,

Oberwasser zu gewinnen. Eine Be-

wegung, die zu ihren Hochzeiten

100.000e mobilisieren konnte 11nd

fast die Landesregierung zum Riick—

iritt zwang, schaffte es tretzdem

nicht, sich fiber die Aktivité’it gegen

die Flughafenerweitemng hinaus

im BewuBtsein der meisten Men-

sehen 211 verankern 11nd Aiitagsre—
levanz zu erzielen.

Die schnelle Antwort , damn miis—

se eben doch der alltelgliche Be-

reich, sozusagen von Anfang an,

politisiert werden, sprich: koiiek-

tive Produktions— 11nd Lebensfor-

men werden zum zentraien Punkt

bestimmt - hfirt sich gut an. Bei

genauerer, und vor allem Ifingerer

Betrachtungsweise jedoeh, [indent

sich auch hier Prozesse der Adap—

tierung an die Erfordernisse 2.3.

kapitalistischer Professionalitéit,

die zwar verstfindiich sind, abet 0ft

bis zum veliigen Aufgeben der ur-

spriinglichen, idealistischen Inhalte

gehen. Oder es tritt dcr gefiirchtete
Zustand innerer Zersetzung ein,

Selbstzerfleischung als Energie
fressender ProzeB, an dessen Ende

oft der Stiirkste gewinnt und die

materielien Restc des Koilektivs

erbt. Um nicht vtjllig sehwarz (ha!)
zu malen, natiiriich gibt es aueh

positive Beispieie lebendiger K011-

lektive, aber gerade bei diesen zeigt
sich, worum es in dieser Ausein»

andersetzung geht: unabhfingig vom

Inhait der Aktivitfiten (natiirlich
sind diesc nicht vfillig beliebig) -

ist die Art 11nd Weise tier Um-

setzung entscheidend. Der Zweek

heiligt cben nicht die Mittel. Dreh-

und Angelpunkt ist immer wieder

die Frage: werden emanzipative
Prozesse ermfiglicht Oder eher ab~

gewtirgt. Ist das letztere festzu-

stellen, kann getrost aueh auf die

berfihmten Inhalte verzichtet wer~

den.

Wenn, wie sehon oben festge—
stellt, Selbstsiehet‘heit 111111 81311151-
vertrauen und die Erweitemng ei-

gener 31.111111111111111 i111 Zentrum tier

Bemflhungen stehen some, heiBt

dies nieht Individualitfit contra

Kollektivitfii 311 semen, sendem dai—
von auszugehen. daii e111 Koliektiv ,

so es nieht 111111111151 den/die Ein-

zelne 11111111111111.1111 eben 111111 eitt—

zelnen Individuen hesteiten 501111:
KoIlektive Lebeneergenisierung,
sei es Wohnert 011111 Produktien ist
ffir Libertine 1111111111“ an 111111 Be-
mitlien um Seuverfinitfit ties e111-

zeinen Mensehen gekntipft.

IV.

“lch wa‘irde ragen. dafi der 5111611 11121111
Kodiflzierung viei'fc‘iltiger Machtbe-

ziehungen 1111'. die Min Funktionierén
ermcb'glichen, 11nd deg/51‘ die R‘evoiutidn
einandererTypderlfodifizierungdieter
Eeziehungen 1’11. D1111 impliaiert, dafl es

saviele verschiedene Armin 1101111er-
lation 31b1, ungajfihr‘ 101219113 nflmlich,
wie es Mgliche Kodij‘izierungen der

Machtbeziehungen gibt and dig/3 im

fibrigen olme 11111111111111 Revolutionen

vorstellbar sind. die die Machtiyeziiw-
hungen. aufderen Grundlage d‘er Stain
funktianieren kamte, im Wesentlichen

1.1111111313111516: lessen."

(Michel Foucault. Diapeeitive tier Maelil,
Wahrheit 11nd Maeht, Merve—Veflag, N138)

Herrschnft 11011 Menschen fiber Mem-

sehen sei sie pyramidakzenmlistiseh
nder eher >>fiechig<1 sttuktm‘iert bederf
der Maeht. Wiebeechrieben, haben wir
es bei dermodemen Form smatlicher

Herrsehaft” mit einem System ven

Machtzirkuiation 211 11111 die sich der

Wahmehmung eher entzieht, indent eic

Knnfrontation meidet 11nd nieht 11111”,-
sondern dutch die Mensehen hin-
durchwirkt. Aueh “111111111 11113” wirkt
ein Staatssystem, 11113 den gesamten
sozialen Kerper mi1ei11em Funktions-

gefiecht der Maeht en durehziehen
51113111, 11113 die Mensehen integrativ

01111111111111 Identifizierungeehenen
eehafft und den gesellschaftiichen
Mainstream aisAumtegulativ 1111121, 111111
sieh £0 Zugang geschaffen hat zu den
Prfigungsebenen 111311 Werten 11nd

Gitteksgefiihlen. Bin matches System
bestieht, indent es den Menschen vdm



Objekt— zum Subjckt dcrMachtfunktion

erhebt, ihn durchaus von der “alten”

Einbindung in die strcng hierarchische

Sozialstruktur dcs “Oben und Unten”

cntbindct, und perfiderweisc - die aus

dem Vcrlust dcr Einbindung crwach—

scne Isolation auch noch als “Indi-

vidualitat” vcrkauft. Einc Isolation des/
der Einzclncn, die nur dcshalb nicht als

solche cmpfunden wird, wcil sic, gonau
wic Lccre und Ohnmacht, nicht zur

Oberlliiche dcs BewuBtscins dringcn
konncn, solange die “individuelle”

Einbindung in den Mainstream Sicher-

hcit und Wcrtigkeit (z.B. als Konsu—

mcnfln/ProduzcntIn) gibt.
1m Bcschricbenen vcrhalten sich

Macht und Herrschaft gleichsinnig
und bcdingcn cinandcr , dcr Mensch

wird zum Bcstandteil dcr Macht-

zirkulation, die ihn pragt, dchfl

Trfigcr cr wird, und die or wcitcr-

gibt.

POWER:

K'O‘fl: Vermégen; Féhigkeil;
Mach’r; Gewall; Vollmacht;

Polenz; Masse; in-an der

Macht, im Amt

(Lungenscheldfs Engllsch)

Foto: Moritz MilCh/AFZ

Wenn es aber clarum gem, nicht nur die

Inhalte ,sondem vor allem auch die Art

und Weise unseres gescllschaftliehen

Agierens an der Qualitat der eman-

zipativen Potenz 2n messen, kommen

wir notwendigerweise zu dem Problem,

Macht und Herrsehaft nicht nur als

synergistische Momente zu betrachten,

sondern naeh den gegenlaufigen Mo-

menten zu spfiren, jenen Punkten, an

denen staatliclie Maehtendetund eigene

Starke beginnt.
An diesern Punkt spatestens be-

ginnen, sofern clie anarchistisch-

moralischen Instanzen noch funk-

tionieren, alle cerebralen Alarm-

glocken zu klingeln: Beginnt hier

die Liebaugelei mit der Macht, die

gemaB allen anarchistischen Theo-

rien abzulehnen ist , wenn der Blick

nicht gerade an Max Stirners :"Was

du zu sein die Maeht hast, dazu

hast du das Reeht" hangenbleibt ?

Trotz der immer wieder postu—

lierten Maxime - claB jede Be-

freiungsstrategie, die Macht ein~

setzt, um Macht zu fiberwinden,

dazu verurteilt ist, neue Machtbe-

ziehungen an die Stelle der alten zu

setzenfi kommen wir als Libertare

mit der alleinigen (theoretischen)

Ablehnung von Herrschaft und

Macht nicht sehr viel weiter. Es ist

das alte Dilemma der anarchisti-

schen Idee, daB Macht im Zusam-

menhang mit Herrschaft negativ

besetzt und zu recht abgelehnt wird,

daB aber sehr wohl Macht notig

erscheint, urn gerade emanzipative

Prozcsse einzuleiten, abzusichern

und voranzutreiben. Jedes Krafte-

verbaltnis, nicht nur clas der Herr—

schaft, sondern auch das Bestreben,

sich von ihr zu befreien, impliziert

zwangslaufig eine Machtbezie-

hung. Der “Dualismus der Macht”

ist als Problem mit der doppclten

Verneinung - ”Keine Mach! -Fiir

Niemand” nicht aus der Welt zu

schaffen, auch wenn sie auf das

Richtige abzielt.

Etwas klarer wird das Dilemma,

zwischen Macht und Herrschaft

untcrschcidcn zu miissen, wenn wir

fiber Ohnmacht sprechen, die ja

wohl niemand als besondcrs erstre-

bcnswcrt erschcint. Macht laBt sich

in diesem Zusammenhang als “Fa-

higkeit etwas zu tun“, oder auch

mitderEntwicklungeigenerStarke,

positiv definieren. Das Entstehen

einer souveranen Persfinlichkeit,
mit der Fahigkeit zur individuellen

Entscheidung, ist untrennbar mit

dem Begriff der Starke/Macht

verknfipft. Es ist Selbstbetrug, zu
'

glauben. wir kfinnten uns auBerhalb

des generell wirkenden Janus-Cha-

rakters der Macht stellen, sollten

nicht Ohnmacht, Duldung und Pas-

sivitfit zu Tugenden erhoben wer-

den. Wenn es also in diesem Zu»

sammenhang um “die Qualitat der

emanzipativen Potenz" geht, ist ein

Umgang mit “Macht” gemeint, der

die Entwicklung eigener Starke und

von Selbstvertrauen fordert, ohne

das Ziel zu verfolgen, fiber andere

herrschen zu wollen. Die Aufgabe
einer lebendigen Anarchistischen

Bewegung / Philosopbie liegtdarin,
den u.U. gefahrlich nahen Uber-

gangspunkt vom “Einen zum An-

dern” immer neu kritisch bestim-

men zu mfissen. (Es gibt nicht viele

“milssen” im Text, abet dieses cine

muB sein). Natiirlich erfordert die

gerade in einem “flexiblen” Steals-

system vorhanden Intention, gegen-

laufige Krafte zu integrieren,ja ge-

gebenenfalls an der Staatsmacht zu

beteiligen, ein ethiseh-anarchisti—

sches Rtickgrat, welches gegen der-

artige Ansinnen mfiglichst resistent

macht. Die anarchistische Ge-

schichte ist eine schier endlose An—

einanderreihung von Versuch und

Irrtum, mit dem Dilemma der Macht

zurechtzukommen, gerne eine

“Machtige Bewegung” sein zu

wollen, aber dies gleichzeitig als

Paradoxon zu empfinden. Es geht
also nicht darum, einem unvorsich-

tigeren Umgang mit der Macht das

Wort zu reden, im Gegenteil: im

Wissen um die Gefahrlichkeit der

Machtund dieihrimmanente Mog—
lichkeit, Herrschaft auszuiiben,

liegt die standige Verpflichtung zur

Genauigkeit. Die Pontius Pilatus—

Haltung einer sich angeblich jeder
Macht enthaltenden reinen, liber-

tarcn Struktur ist verlogen und lei-

stet in ihrer Simplifizierung der Un—

genauigkeit vorschub.
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Die Ideologieproduktion zur Beviilke-

rungspolitik treibt munter Blflten. Die

Auseinandersetzung mit der Konferenz

in Kairo - sci sic zustimmend Oder ab-

lehncnd - bewegt sich meigtens auf der

Ebene dieser Ideologien. VieI zu kurz

kommt dagegen die Auseinander-

setzung mit der Praxis von Bevblke-

rungskontrolle heme: Wie sieht diese

Praxis unler der Bedingung von De-

Indusnialisierung und Zwa’ngsabkop-

pelung ganzer Regimen von der Welt-

“Bevélkerungspolifik”

wirtschafteinerseits, and dcrvemfirkte

Umerwerfung anderer Regimen unter

die Marktgesetze andererseits nus?

Welchc Menschen der jeweiligen Re—

gionen sind besonders bemffen? Wie

wird selektien? (V31. hierzu auch die

chatte in der Ha 2.3. fiber rassistische

Bevélkerungskontmiic in Brasilien.)
Um uns mitdem Verhfilmis zwischen

bevfilkcrungspolitischer Ideologie und

den latséichlichen Prawn der Bevmke-

rungskontrolle auseinanderzuaetzen,

mam

machten wir nus zunfichst mit {19:
Ideolagic-Knnmmsn auseinander-

semen, wie sin in der fiffentlichkeit
massiv pmpagiertwarden. mermi wér-
(fen wir cinema Sehwarpunkt auf das

Kunmpt der “naehhaltigen Entwick—
lung” semen, dasinengem Znsammqn-
hang mitder Legitimiemng van Bewi-

kemngskommlle stem:
"

Bemhtigte Angela 51m Zusammen-

hang mit Umwnlmkamsmphm warden
mobilisiert and umgewandelt in die

nd

“Sustainable Development”
[12] SF 4/94



Angst vorcinerangeblichen Bcdrohung
durch “Mcnschcnlawinen” armcr Men—

SChen aus dem Sfiden. Das hat ent-

lastcndc Funku‘on: In den Metropolen
braucht man/frau sich wcder fiir Nami—

échlGrung noch fiir Armut veranlwon—

“Ch zu fiihlcn, dcnn die Armen sind

SChlicBlich anihrer Armutsclbcrschuld.
chn sic sich “unkonirollierl” vermeh—

“Pillnd zudem bedrohen sic zunchmend
(he uUmwelt”.

In einer dcr nfichsten Ausgabcn wer-

den wir uns mit dcr Realiliil von Be-

V0ilkcmngskonu‘olleangelnandersetzen.
Hm “Cgl der Schwcrpunkl auf dem

Koncht des “Empowermenls”: Welche

Funku‘On hat cs bcsonders im Zusam-

mcnhang mil “cincr ncuen Bewerlung
def Armcn als Wirtschaflssubjckle”
(Bernhard Imhalsy in dcr taz vom 4.

August 1994)? Was bcdeutet cs konkret

Wie mi’r Hilfe von Angst vor Noiurzerslarung rassisfische und sexistische

wirkenallerPolitikbereicheimRahmen
einer integrierlen “Weltinnenpolz'tik”

erforderlich £51, um die kom‘niexen
Problem zu lésen. Zur "Weltmnen-

politik"... geho'ren neben der Bevb‘l—

kerungspolilik und der Entwick-limgs—
hilfe auch die Welnvirlschcy‘tspolmk und

die Weltumweltpolitik...".
‘

(Herwig Birg [Bevélkemngswxssen-

schafller], 1992. In: Weltbevijlkerung

und Emwicklung. S. 16. Hervorh. H.B.)

Wenn auch der Begriff der “Entwick-

lung” in den Titel der Welibevolke-
mngskonferenz ’94 in Kano aufgenom-

men wurde, wurde wéihrend der Kon-

ferenz tatséichlieh so wenig wieniezuvor

fiber Enlwicklung gereclel. Keine pe—
bauen mehr fiber ungerechie Weltwm-

schaftsstrukluren, ausbeuterische Han—

BeVélkerungskontrolle legitimierl Wird.

Von M/bhoe/a Schuh andHelga Ebflhghaw

fur die BCLroffcnen, wenn in die “Res-

801mg MCHSCh” und ganz besondcrs in

fallen investicrt wcrdcn soil?

Zumfiusammenhang von

Uberbevfilkemng,
Nmurzerstfimng und Armui:

ein neuer Diskurs?

0'9 "dchste Internationale Konferenz
Zur

WehbeVé'lkerungsennvicklung. die
94in Kairo statg‘indet, trc’igt nicht die

Bezeichnung "Weltbevélkerungs-
onfer€712" sondern sie wird unter dem

erogram’nalischen Signum "Interna-
nO-nale KOnfErenzfiZrBevélkerung and

En-twiCklungn durchgefi'ihrl. Diese Be-

zezchnung Spiegelt die zunehmende

rke’mmis wider. daf} ein Zusammen—

delsbeziehungen uncl keine Angriffe euf
die Verarmungspolitjk der Industrie-

lfinder. “Still und heimlich" land am

Rande der Konferenz die“Umdefinition
von Emwicklung” 512m. so (lie Ein-
schéitzung von Christa Wichtench. Die

Chefin derUNFPA,Nafis Sadikhracme

“das neue ‘Paradigma' von Enlwicklung

auf die Formel: ‘Alles ist Entwicklung,
was dem Einzelnen mehr Wahlfreihen

gibt’. In dieserNeudefiniLion meimEnt-

wicklung nur noch die Enifaliung oer
Ffihigkeiien und Miiglichkenen derein-

zelnen durch ‘Investiu‘onen 1n mensch—

liche Ressourcen""
. ‘

Nur wenige, wie zum Beispiel {beje-
weilige VemeterinGhanas umi Enneas,_
beschuldigien die Indusu’ielénder, dem

“Siiden” Bevolkerungspmgremme
auf.

zudrfingen und die Armen fijrihre Armm

selber veramwonlich zu maehen.
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Bereits das Ergebnis mehrj'zihrigerfl .

’

Verhandlungen zum Abschlufldoku-

ment von Kairo bane ahnen lessen. dafi

Entwieklung de faclo kein Theme der

Konferenz sein wiirde. Gelang doeh

zum Thema “Wechselbeziehungen
zwisehen Bevfilkemngszuwachs, Win-

schaftswachstum und Entwicklung"
gerade mal folgendeAbsichtserklfirung:
“The international community should

promote a supportive economic envi—

ronment to achieve economic progress
and reduce poverty”.2 Uberhaupt - fiber

Annut solle man am “passenden 0n”

diskutieren, nfimlich im kommenden

Jahr aufderUNCTAD; schlieBlieh wird

fiir diese Konferenz eine “Konvention

gegen Armut" vorbereitet.

DieTatsaehe,daBinderPublikations—

flut im Vorfeld dieser Konferenz der

Begriff der “Entwieklung” sehr hfiufig
fiel, stehtdazu our scheinbar im Wider-

spruch, denn die 315 men propagienen
Erkenntnisse fiberZusammenhfingevon
Armut, Bevfilkemngsentwicklung 11nd

Naturzerstorung wurden nicht im Sinne

einer kritisehen Analyee der Weltwirt—

schaftsbeziehungen und der unge-
brochenen Dominanz der Metropolen
verwandt, sondem dienten der Legi-
timierung von rassistischer Schuldzu-

weisung. Die “systemische S ichtweise”

hat im iibrigen innerhalb der Revol-

kemngspolitik eine lange Tradition.

Bereits fiir J. D. Rockefeller, den 3.

Mitbegriinder der Roekefeller~Foun-

dation und einer der “Pioniere” und

l
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gegen Armut” vorbereilet.

DieTatsache, clafi in derPublikatione-

flu: im Vorfeld dieser Konferenz der

Begriff der “Entwicklung” sel'lr hfiufig
fiel, steht dazu nur scheinbar im Wider-

spmch, denn die 315 men propagierten

ErkenntnissefiberZusammenhéngevon
Armut, Bevolkerungsentwicklung uncl

Naturzerstorung wurden nieht im Sinme

einer krilisehen Analyse tier Weltwin-

schaftsbeziehungen und der unge—

brochenen Dominanz der Metropolen
verwandt, sondern clienten der Legi-
timierung von rassistischer Schuldzu-

weisung. Die “systemische Sichtweise”

hat im fibrigen innerhalb der Bevel-

kerungspolilik eine lange Tradition.

Bereits fiir I. D. Rockefeller dem 3.

Milbegrimcler der Rockefeller-Foun-

dation und einer der “Pioniere” und

friihen Agitatoren gegen “Uberbevol-

kerung” - “ging es bei der ‘Bevolke-

rungsfrage’ nieht um um die Manipu-
lation der Geburtenzahlen und weib~

licher chhtbarkeit, sondem darum,
die Zahl der Menschen, ihre Konsum—

und Lebensgewohnheiten und die

materiellen Ressourcen der Erde so

umfassend wie moglieh zu planen .

Schon in den 40er Jahren gehorle

‘Humanokologie’ zu den gfingigen
Schlagwonen der Rockefeller-Foun-

dation und Anenslerben, Versteppung
und Wassermangel ebenso selbstver-

stfindlich zu deren Forschungsfeldem
wiediewissenschafllicheVorarbeitfiir

die Amti—Baby-F‘il1e."3
Neu istjedoch, daB diese Debaue die

Kritik an der imperialistisehen Domi-

nanz der Industriestaaten vollkommen

fiberlagert und daB die geschwfichte
“Driue Well” dem nichls mehr entge-

gensetzt. Auch (reformistische) Kriu'ker

in den lndustriestaaten analysiezen nicht

(mehr) grundséitzlich die Ausw irkungen
der kapitalistischen Produktionsweise,

sondem verlangen deren koemetische

Korrektur in den Indusn'ieslaaten — und

nalfirlich Bevolkerungskomrolle in der

frflhen Agitatoren gegen “Uberbevol-

kemng” - “ging es bei der ‘Bevolke—

rungsfrage’ nicht um um die Manipu-
lation der Geburlenzahlen und weib~

Iicher Fmehtbarkeit, sondem datum,
die Zahl der Menschen, ihre Konsum-

und Lebensgewohnheiten and die

maleriellen Ressoureen der Erde so

umfassend wie moglieh zu planen .

Schon in den 40er Iahren genome

‘Humanokologie’ zu den gfingigen
Sehlagworten der Rockefeller-Foun-

dation und Arlensterben, Versteppung
und Wassermangel ebenso selbslver—

stfindlich zu deren Forschungsfeldem
wie die wissenschamiehe Vorarbeit fiir

die Anti—Baby-Pille."°
Neu istjedoch, daB diese Debaue die

Kritik an der imperialislischen Domi-

nanz der Industriestaalen vollkommen

fiberlagert und dais die gesehwfiehte
“Dritte Welt” dem niehts mehr emge—

gensetzL Auch (reform islische) Kritiker

in den Indusuiestaaten analysieren nicht

(mehr) grundsfitzlich die Auswirkungen
der kapitalislischen Produktionsweise,
sondem verlangen deren kosmetische

Korrektur in den Indusmestaaten - und

nalijrlich Bevolkerungskontmlle in der

“Britten Welt”. Beispielhaft hierfiir iel

der “okologische Marshallplan" von

Joachim Fischer, Franz. Ali and Lutz

Wicke: Die westliehe Wimhafl wird

umschmeichelt undl hofiert, (“film-

logisches Winschaften mit geringerem
Energie- und Resenmeenverbmueli ist

nieht nut fiir die Umwelt gut, sondem

auch fiir die Wirlschaft.”), in den

“Dritte-Welt”-Lfindem dagegen @011 die

“Bevolkerungsexplosion venninden

Oder - besser — beseitigt werden”.‘

Die gute Absieht cler Autoren - die

sich bezeichnenderweise als (lie Sieger
einer nicht naher benannten Sehlaeht

verstehen - wird auch hier (lurch die

Berufung auf“nachhaltiges Winschaf-

ten” (“Sustainable Development”) sug-

geriert.
“Suslainable Development” -

ein umwellvemfigliches uncl

soziul gereehles
Winschaflswachsiumskonzepl?
In der Publikationsflul im Vorfeld der

Konferenz in Kairowurde die vermeim—

liche Bedrohung (lurch die ‘Zeitbombe

Mensch" stets im Zusammenhang mil

der wachsenden Annut in der "Britten

Welt" und mit der dadureh zunehmen-

den Naturzerstorung diskuliert. Armut

bewirke immerBevolkerungswachstum

(wegen der hohen Kindersterblichkeil,

fehlender sozialer Abeiehemng new.)
land tier “Bevfilkerungsdruek” filhrc

dazu, dais okologiseh sensible Gebie‘tc
zersmrt werdem Landloee Amie ube‘r-
weiden ungeeignete Beam, siedeln an

Steilhengen 11nd ungeeehmzten Kiisten

und brandschatmn cilen Regenwald.
Umgekehn emeuge das Bevdlkmngia-
waehsmm wieflmm Amine we ein

Wohlstandszuwaehs an vermiehnen 181A,
wird er von der anahme tier Bevfilke-

rung wieder “aufgefreseen”.
Des Bild tier Bedrohung, (1213 van

siimilichen TageszeimngenDkomaga-
zinen im Femsehen and1m Rundfunk

vor der Kairoer Konferene maseiv pro-

pagierl; wurde, hat mehrere Dimen-

sionen. Es enthfllt math wie vet (lie
Beffirehtung, deli eine grefle Anzalml
von amen Menwhen politieeh nictm
mehr zu konmollieren ist (preventive
Aufetandsbekampfung). Weiter sei zu

heffirehten,dafieinegerechlewneflung
(lee Wohlsmndes w an sie clean emethafl
ewmgen wexden sellie an der Kun-

siemigkeit und Unvemunft der ann

selberscheilert, iiie smttdeesen neidisnh

emf den Wohlstamii der “Ersten Wel‘l”
schielen and dmhen,in die Zentren des
Wohleiandee m migrieren. Var allet‘n
abet wird die Veramwermm des Nor-

dens nieht nut beziiglieh des Wom-

standsgeffiiles zwisehen elem Worden
um] dem Sfiden gel-eugnet sondem es

findet eine eheneolehe Endeatung
bezfiglich Umwelmerswmng and Res-
soureenverschwendung Stalk Dadureh

kann ein Wirtschafts- andWohlmand‘s-
modell gereuet werden, welehee die

Vorherrsehaft dee Nordene fiber den
Slider: aufgebam bzw. befestigl hat. 1

Das Zauberwort flir eine “neue”

Wirtschaflsweise helm “Sustainable

Development" ode: “Naehhaitigc
Entwicklung“. Es findet eich kaum ein
Artikel oder ein Bach das sieh m‘it
Sustainable Development befafit and

es versfiumt darauf hinzuweisen, 1.133

die wahre Bedmhung dei' Umwell vo‘n
den amen Mensehen in der “Britten

Welt” ausgehl. Wer die in Frage imm-

menden Texte nurein wenig geeen r191"



Slrieh liest,wird sehncll feststellen, daB

‘33 grundlegcnde Unterschiede in der

A“ Und Weise gibt, in der fiber die

uSChUld des Nordens” (Ressourcenvcr—
braueh, Umwellvcrschmulzung) und

fiber die “Schuld des Siidens” (“Bevel-

kcrungscxPlosion”) geredet wird. Ab—

gCSehcn davon, daB es unglaublich
Zyniseh isl, Abfall auf der einen Seile

gCgen Menschen auf der anderen Selle

f‘UfZUrCChnen, wird ersteres z.B hiiufig
1n dCrVCrgangenheimform beschricben,
so 2113 handele cs sich um cine Problem,
daS bereils so gut wie fiberwunden sci.

Auch werden hiiufig absuakte Begriffe
Verwandt wie“der Saure Regen”, “Pro—

GUkLlonSmhlen”,“Technologien”,“Le—
pcnSSlandard”. Zum Beispiel heiBL es

1m BrundLland-Bericht: “In Europa fiihrt

dCf Saure Regen zum Waldstcrben so-

ch des Abslerbens des Lebens in Ge—

wiiSScrn und zcrsxorl dus kfinsllerische
UHd archilektonischeErbe ganzer Natio-

nen”5

Dic “Bevolkerungsexplosion” dage-
gen wird hiiufig als die Gefahr der Ge—

gcnwarl und vor allem der Zukunft be-

SChn‘cbcn. Hier handell es sich on um

ganz konkrele Mcnschcn “die Armen”

0d0r“die Subsistenzbauern”,denen die

Schuld an der drohenden okologischen

Kmas’lmphcangelaslel wird: “Die mei-

S‘Fn Ochr solchcr Kataerophen sind
(llC Vcrarmten in den annen Liindcrn,

Y’Obei Subsistenzbauem Diirrcn und

rSChWemmungen auf ihrem Land

cr‘CUgCn, indem sic Grenzgebiele ro-

de“, und we die Armcn sich selbsl ver-

ch'I'Jicher fijr solchc Kamuophen ma-

Chcni i“(10m sie an Sleilhiingen und

”chschfimcn Kijsten leben — dem ein-

Zlgcn GrUnd und Boden, dcr fiir ihre

BalaCkCn zur Verffigung steht.”6 Und

“teller; Armul selbcr verschmulzl
dlc

Umwell und schaff1 aufcine andere
stc UmWCllbelastung. Jene, die arm

und hungrigsind,wcrden oftihrcunmit—

ELbare meclt zcrsloren, um zu fiber-

..Cr.“ 510 werden Grenzliinder fiber—

maBlg “UV-0n; und in wachsender Zahl

:3an sic in die verstopflcn Sliidte

OTC". Der kumulativc Effekt dieser

eranderungen istso weiLreichend, daB

(1

mm Selbcl- zu ciner wahren GeiBel
Cr Menschhcn geworden isl.”7 Und

Sclfius M Leisinger schreibt: "“Men—
C”. dle in ihrem liiglichcn Uberle-

cnsk‘"“Tll)f11ufdi(: Ausbeulungknapper
CSSOUFCCH angewiesen sind, kennen

Sch 6kOlOgisches Langzeildenken nicht

leisten. (...) Wenn das Land vollig rui-

nierl isl, sind sie gezwungen, aufandere

Boden in Nachbarregionen auszuwei-

Chen - Boden, die entweder zur Rege-

neration braeh liegen Oder von anderen

Slfimmen oderFamil ienclans bearbeitet

werden. So werden Auseinandersetzun-

gen ausgelost, umer denen nicht zuletzt

die fragilen Boden leiden.”1i

Slereolyp werden diese Aussagen mit

Bildem von sehwarmn Mensehen, meist

in groBer Anzahl, unlerlegt - anstatt

z.B. Bilder von Einkaufspassagcn Oder

Sinus in den Meuopolen zu benulzen.

Das Greenpeace—Magazin zum Beispiel

unlerlegl in seiner Ausgabe mil dem

Sehwerpunkt “Zuviel: Was bremst die

Menschheit”9 seine Anikel milder Ab-

bildung eines Kindes, das auf dem

Stumpf eincs gel‘allten Urwaldbaumes

hockl und fmgl im Bilduntenilel: "Kin-

der oder Regenwala’?"
So bekomml die Vemiehtung des

Regenwaldes ein Gesicht: es isl arm,

schwarz und sieht immer sehr elend

und bediirfu'g aus. Gleiehzeiug aber

wird in den Indusuielfindem immernoch

dariiber gestriuen, ob 2.8. die hohe

Ozonbelaslung Lats'aehlich kausal durch

den immensen P‘KW- und LKW—Yer-
kehr verursacht wird, und ob Ozon nlchl

viclleichl sogar gesund sci.

Besonders deuLlich wird der Unler—

schied aber, wenn man sich die daraus

folgendeu Handlungsvorschlfige an—

sieht, so widersprfiehlich sich diese aueh

darstellen. Gerade ihre Widersprfich-

liehkeil und Vagheil ermogliehen, daB

die Konzeple im Sinne der Herrsehafls—

sichcrung des Nordens fiber den Sijden

instrumentalisien und benutzt werden

kennen.

Widerspriichlich sind die Konzepte

zum einen in sich selbst, zum anderen

untereinander. Praku'seh 1313: sich keine

durchg’cingige Linie feststellen, was

denn nun eigentlieh mil “sustainable
development” gemeint sein sell. DIC

Handlungsvorschléige reichen von de-
zidierten Rechenbeispielen, wiewel

Wirtschaflswaehslum wo erreicht wer—

den muB, um dieZerstfimngderUmwelt

“beherrschbar” zu machen (derBrundt-

land—Berieht empfiehlt 5% fljr den Nor-

den und 3% {fir die finneren Binder”)
fiberdie rein Leehnologische“Effi21enz-

revolution” im Ressourcenbereieh (und

welcher UnLernehmer wfirde sich nichl

fiber Einsparvorsehliige freuen?) fiber

Oko-Stcuem und vage Forderungen

I :

nach einein anderen Waehslumsmodell

und Konsumbeschrfinkungen. Die

Armen Lander dagegen brauchen “un-

sere” saubere Technologie und“unsere”

Experten fijrBeratung im Umweltmana~

gement.
Armut soll nicht selten dadurch be-

gegnet werden. daB die Armen ihre

Féihigkeiten als Kleinuntemehmerlnnen

emdecken: A13 BesitzerInnen einerKuh,
als Lastentransporteure mitdem Fahnad

Oder in fihnliehen marginalisierten Tsi-

tigkeiten. Die Doppeldeutigkeitsolcher

Empfehlungen zeigtsieh in Sfitzen wie:

“Die Erfassung dieser Téitigkeiten gent
einher mi: einer neuen Bewertung der

Armen: Die ‘Hilfeempf‘anger’ werden

‘Wirtsehaftssubjekte’, die in gewisser
Weise die wichtigsten Bedingungen
eines Unternehmers (l?) erfijllen: im

schéirfsten wirtschaftliehen Wettbewerb

nehmen sie oft groBe Risiken auf sich

und sind mil ihren lécherlich geringen
Hilfsmitteln - oft ist es nur ihre eigene
Ko'rperenergie - extrem produktiv. (...)
Vom Selbstversorger wird der Bauer

zum Wanderarbeiter, Tageldhner und

oft zum Industriearbeiter. Diese Ten-

denz mindertden Druck aufdie knappste
Ressource. landwirischaftliehes Land,

und erlaubt es den verbleibenden Bau-

ern, effizienter zu produzieren”“
Anstelle von Entwicklungspolilik sollen

Marktanreize geschaffen werden “fur

eine Annee von armen Kleinbauem,
denen das Wasser so sehr bis zum Hals

steht, dall sie einfach gezwungen sind,
solche Angebote annunehmen."12

Gleichzeitig sollen den armen Léin-

dern gauze Regionen abgekauftwerden,
so daB sie ffir die Einwohner nicht mehr

nutzbar sind, aueh nicht fur die Sub-

sistenzproduktion: “Debt-for—Nature-

Swaps” bedeutet, daB sich die ver-

schuldeten Lander gegen ErlaB der

Schuldentitel "bereiterkléiren”, ein be-

stimmtes Gebiet zu einem Naturpark zu

erkliiren. So schreibt EmsLU. von Weiz—

sfieker in ungebrochener neokolonia—

listischer Tradition: ”Die Ban/can wc‘i-

ren zufrieden, denn sie ké'nnten wenig-
stens ein biflchen Geld fz‘lr die weir-

gehend wertlosen Schuldentitel kas-

sieren (...). Das Entwicklungsland wird

einen Teil der Schulden und Zinsbe-

laszung los, und der Naturschiltzer hat

das gute Gefllhl. mil seinem Geld ein

Areal von einer Gréfie filr den Natur—

schutz freigekaufl zu haben, die er mit

normalem Grunderwerb niemals errei—

Chen kdnnte".‘3
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Neuerscheinung

TUTE—Sonderheft
Zur Aktualit'aTt

von Michel Foucault

Wissen
und Macht

Die Krise des

Regierens

lch verstehe, was ich mache

dberhaupt nicht als "Werk ",
ich bin ein

Werkzeugha’ind/er.
(Michel Foucault)

Poiitik als

Lebenskunst/Wissenschaft

und‘ Macht/Heeht und

Differenz/Ethik der

Selbstsorgefl'echnologien und

Gestaltungskempetenz/Cyber-
space/ lBiopolitik der neuen

Armut: Sozialstaat &

lndividuum/ Rassis-

mus/Gentechnologiel
Diskurs der Demokratie

Mit Beitrégen von Wilhelm

Schmid, Hans Herbert Kdgler,
Axel Honneth, Jiirgen

MittelstraB, Francois Ewald,

Jacques Donzelot, Heinz

Ulrich Nennen, Urs Gattiker,

Jean-Paul Gaudilliere,

Alessandro Baratta, Pasquale

Pasquino, Heiner Banking,
Andreas Goppold, Pietro

Barcellona, Mathias Richter,

Welf Schrdter und Gisa Haas.

Originaltexte van

Michel Foucault

Die TlIJTE wagt einen Griff in

die Werkzeugkiste!

Preis: DM 15.-

TflTE. clo TAV-Vertrieb,
Pf. 2528. D7201 5 Tfibingen
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Vonangig wird jedoch im Zusam-

menhang mit den Landem des Siidens

immer wicder die Notwendigkeit von

Bevelkerungspolitik beschworen und

ebenso hartnfiekig wird auf die zwin-

gende Notwenigkeit weiteren Wiri-

schaftswaehstums im Harden verwie-

sen, angcrcichert durch Pseudekritik:

“Der westliche Lebensstil wird sieh

nicht fiber den ganzen Globes ausbreiten

lessen, wenn der Menschheit eine eke-

logische Katastrophe erspart bleiben

soil. Die Frage ist, ob sicli der reiclie

Norden seinen Lebensstil noch lange
wird leisten kennen. Andererseits: Isl

das Funktionieren seines Systems nicht

geradezu die Voraussetzung dafiir, daB

er den Zurflckgebliebcnen ll] helfen

kann?“

Durchgangig lessen sich abet alle

Handlungsvorschliigezusammenfassen
als verbesserte Kontmll- und Steue-

rungsinstmmente: Okologie und Ge-

reehtigkeit sind maehbar, planbar und

beHERRschbar. "Es sind vielmehr

Iediglich teehnologische and gene"-
schaftliche Grennen, die uns die End-
]iehkeil der Ressourcen und die be-

grenzze Fahigkeit der Biosphere zum

Verkraften mensehlieherEinfluflnahme

gezogen sind. Technologisehe und

gesellschaftliche Entwicklungen abet”

sind beherrschbar und kennel“: anleinen
Stand gcbracht warden, der eine neue

Ara wirtschaftlichen Wachstums er-

méglicht.”'5 Alternative und/cder tra-

ditionalle Wirtsehaftsmodelle werden

nicht diskutiert bzw. diffamien .

Nichtaufgegrillen wird auchdie Fra-

ge, welchen Sinn denn Ressourcenein-

sparungen durcli verbcsserte Techno-

logien im Produklionsbereieh bei

gleichzeitigem unendlichem Win-

schaftswachstum haben sullen? Schon

gar nicht wird danach gefragt, ob denn

Wirtschaftswachstum tatsaehlich

Armutbeseitigt,0derobniehtdiel1isto~
rischen Erfahrungen belegen,daBWohl—
stand dureh Wirtschaftswachstum im-

mcr nur auf Kosten von bestimmien
Menschcn (und/oder auf Kosten von

auBermcnschlicher Natur!) geschaifen
werdcn kann? Die Argumentationskette
des Brundtland-Berichtes iautei 30: Da

die Armen die grfifite Gefahr fiir die

Umwelt sind, muB die Armut dwelt

eine Grundbediirfnisbcfriedigungs-
Strategic beseiiigt werden. Daffir sei ~

cntgegen allen historischen Erfahrungen
-Winschaftswachstum zwingendndtig.

Denn bei gleiehbleibender Veneilungs—
struktur (l) miisse die gesamte Mengc
an Wehlstand selange erhljht; werden,
bis each an den MSW“ soviel dutch-

sickert. deli sie ihre Gmndhedflrfnissc

befriedigen kennen‘ Da abet ja in der
“Einen Welt“ dutch die W‘eltwirl-
schafmstrukturen irgendwie alien mi-

sammenhiingt, kann dais Wirtnchafts—

waehstum in den airmen Landem mar

dureh Winsehaftswachstum in den

reichen Landemmalisienwerden. A156:
Dutch ein Wirtsehafmwaehstum min
5% 3011 den ~ mach wie vor abhfingigeln
Landem ~ ein Wachstum won 3% an-

geblieh ermdglicht Werden. DiesesBei-

spiel macht klar, deli die heetehenden
palitischen Verhfiltnisse - Annutsgé-
fifllc im Inland win im iniematienalen

Vergleich - nichtangemntet wardensul-

len.

Dan klingt ganz nneli altem "Wainm

neuenSehliiuehen spriehnaehderjaltl-
zelmtelang gepredigten Ideologie air
“naehhnlenden Entwieklung”. wenn

diese den amen lendem nieht neuter—

dings kalischnfiuzig and winch als

Anspruchsdenken vergeworfen wflrde:
"Ignoranz und Nicki—Reamer: werden

insbesondere beidenAnnen dieserfirdc
- mm mm in denEntwieklungnlnndern
~durch dielllusien begfinstigt sic seie‘n

lediglich Naehziigler kiinnlen letztlieh
abet den Lebensslandard tier michen
Minderheii ebenfalls erreiclien Flir sic

isi der oligarchisehe Charmer ties Le-
bensstandards ihrer ‘Vmbilder nicht
erlcennbar... 3"“

Ebenfnlls nieht ‘tiiematisiert wlrd die

Frage, wiedureh dieMarkflcrafteemfa
dutch dag Kenyon» and Steuerungn-
instrument der ékos-teuem die Be-
dfirfnisae tier Arman beriickeiehtigt
werden sullen: {Mange mach wie ver

Politik durch Preisbildungsmeehanin-
men ersetzt warden soil fallen die Be-

diirfiiisse derjenigen heraus, die ihren
Interessen night clinch die entspreehen-
den Geldsummen Ausdmck verleilien
kennel:

Dieses auf den ersten Blink kmdc

Gemenge van game Abeichten mid
widerspmehliehen Handlungsversehlli-
gen birgt besendere Brisanz dutch die

gcgenwfirtige Entwicklnng der Welt-
marktiage. DieLfinderdes Sfidens wu‘r-

den (lurch neekolenialc Struktmen zlnr
Liefemng preiswerter Reliswfle ge-

zwungen. Bestimmlellehsteflfewerden

jedech tendenziell zunehmend dureh



Syn scheProdukteerseth.Indiesem

ZlISammenhang spielt die Bio- und die

Gentechnologic eine wichtige Rolle:

Zuckcr 2.}3. wird durch synthetische
Sfileoffc ersetzt. Die Ausbcutung der

ROhSlOff0 war vcrglcichswcisc arbeits-

Inlesiv. Dadurch daB sie iibcrl'liissig
Wird, wcrdcn auch die bisher benotigtcn
ArbCilskriifte iibcrfl fissig._Der Konkur-

‘F‘ankampf zwischen den Liindem der

Dritten Welt” verschfirft sich und

AIJSbeutung durch den Wellmarkt wird

ZL1m Privilcg. Wcitcre Konkurrenz

cntstcht durch den Zusammenbruch der

9Sllichcn Liindcr, die zunchmend bci
dcr Vergabc von “Wirtschaflsfordcrun-

gCn”,ctwndurch dieEuropiiiscthnion
”Rd die Weltbank bevorzugt wcrden.

Norbert Arnlz und Franz J. Hinkcl-

hammcr schrciben hicrzu: “Aus cincr

Well, in dcr man Rohstoffe ausbeulel
durch Ausbcutung dcr vorhandencn

érbCilskraft, wird cine Welt mit eincr

“berfliissig gcmaehten Bcvolkcrung.
(...) Jc mchrMenschen chrfliissigsind.
um SO mchr vcrlierl das klassischc

A‘USbeulungskon zept an Bedeutung. (...)
Em‘l"\l18g(:bculclcr’zu scin,giltin cincr

SOlChcn Welt sogar als Privileg."‘7
VOrdiesem Hintcrgrund gcwinnldic

Buonuflg dcr Nolwendigkeit von

BCVGIkerungSpolitik in der “Driucn

_°“” Cine andcre Bedculung: Nichl
d‘c Anmu soll beseitigtwcrdcn sondern
‘

ganz in dcr Tradition dcr friihen Bc—

v‘5"“1rungspoiiiikkonchic-dicArmcn
SClber.

D'e ETernisse der Konferenz

in Kairo:

W0? bleibl iibrig vom Paihos
emef “Wellinnenpoliiik”?

DC? Vcrlauf der Konfercnz in Kairo

Slfifigt diescn Verdacht. Die untcr—

Schicdlichen G laubcnsrichtungcn “Ent—

chklung ist die beslc Verhijlung" ver-

SUS
“Vcrhfitung ist die bestc Bevol—

?mngspoliUk" - 1984 noch konLrovch

ISkuticrt — ist zugunsten der letztercn

Cmschieden: Vcrbindlich wurdc fest-

SCICgi, daB bis zum Jahr 2000 17 Mil—
larden Dollar for “die Zukunfl dcs

Cnschcn" ausgegcbcn wcrden sollcn.

{I Driucl davon zahlcn die Indu-

SUICIiinderaus ihrcn dadurch noch weir
ler rcduzicrlcn Entwicklungshilfefonds.
den Rest die Liindcr dcr“Driucn Welt”.

% dcr Summe isl filr “rcproduktivc
Gesundheit” cingcplant, der Rest fijr
d'C

Bcrcitstellung von Verhiitungsmil'

i

teln., Fiir Frauenbildungsprogramme,

deren Wichtigkeit wéihrend der Kon-

ferenz und im Abschiufidokument

immer wieder bebom wird, ist kein

Pfennig eingeplanL Dem Vatikan und

der von ihm anfgeworfenen Abtrci-

bungsfrage wurde eine solche Domi-

nanz eingeréiumt, daB fiber andere The—

men so gut wie nicht debauiert werden

konme. Die Feslschreibung des Rechtes

aufFamilicnnachzug fiir Migrantlnnen

in die Aufnahmelfinder wurde von der

EU blockiert. DieFestung Europa bleibt

dicht. Erst recht blieh keine Zeit fiir die

Diskussion der Kritik ciniger Nichtre-

gierungsorganisationen (NGO’S) und
FrauenvcrbéindezurVerarmungspoltuk
von IWF und Weltbank sowie zur

Feminisierung der “globalen Verant—

wortung”. Viele NGO’S, die sich auf

das gigantische Konferenzspektakel

eingelassen hatten, zeigten sich dem—
entsprechend enuéiuschL lhre offenswe

Einbindung in dieoffizielleUN-Politik,

die von vielen 2115 Chance gewertet

wurde, die Bevolkerungspolitik zu

feminisieren, ging einher mil einer

volligen Entpolitisierung der Debatte.

SoverhoerenddieAuswirkungenvon
Entwicklungspolitik auch sind, ihre

Strcichung und Erselzung durch Bevol-

kcrungspolitik bci gleichzeiliger Auf—

rcchlerhaltung der Dominanz des Nor-

dens léiBt kaum Besseres vermuten:

“... cs gibt auch Lander und Phascn,

wo wir kcinerlei winschatltiiche Ent-

wicklung haben. Des dart" uns dann
nicht dazu verleiten, nichl dennoch mit

aller Kraft zu versuchen, die Bevolke-

rung zu stabilisieren. Friiher hieB cs:

‘Enlwicklung ist das beste Verhiitungs—

miltel.’ Das istein schoner Aphorismus.

Abcr wir sehen, (12113 in vielen Landern

die Bevolkerung viel sehneller wéichst

als die Wirtsehaft. Da muB doch jeder,

der rechnen kann, anerkennen, daB wir

etwas tun miissen und nicht nur zu—

schauen diirfen.“E

Wozu dann diese unglaublich auf-

wcndige Show in Kairo’? Wozu das

Gcredc von “Empowerment” und den

“rcproduktiven Rechten" der Frauen?

Wozu die Einbindung von NGO’S be-

rcits im Vorfeld der Konferenz? Auch

hierzu weiB Herr Wirth die Antwort:

“Ja, Kairo ist ungeheuer wichtig. Die

’Konferenz istein Katalysator. Alle Welt

richtct ihr Imeresse aui die Gefahren

cines ungeziigelten Bevolkerungs—

wachstums, konzentriert ihr Geld auf

dieses Problem — und begreift, wie wir
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“Land Clem zu

geben, der es

bebaul”

( Emiliano Zapata)

Die Lundlosenbewegung in

Chiapas

Fast ein Jahr nach dem Neujahrstag
1994, 313 einige hunden schlecht be-

waffnete Indigenas in einem kiihnen

Handstreich mehrere Ortschaften in der

mexikanischcn Provinz Chiapas be—

setzten, hat sich weder die politischc
noch die soziale Situation der Land—

bcvélkerung verbessen.

Landbesetzungen sind an der Tages—
ordnung und game Regionen bafinden

sich auBerhalb slaatlicher Komrolle.

ZwardrohtderGouvememvon Chiapas
sci: Wochan mil Rfiumungcn dutch

Polizei und Mililfir, aber zu blutigen
Auseinandersclzungen ist es bisher nur

selten gekommen. Einige Lfindercicn

wurden untcrdessen freiwillig gerfiumt,
doch cine Lésung des Landkonl‘liktcs

zeichnet sich nicht ab.

Die seit mehr als 65 Jahren in Mcxiko

herrschende Panei der institutionali-

sierten Revolution (PR1) hat im August
1994 emeut die Wahlen in Chiapas und

ganz Mexiko gcwonnen, wenn auch

intemationale Wahlbeobachterlnnen
zum wiederholten Male, massiven

Wahlbetrug und Stimmenkauf bcsliiti—

gen muBien.

So hat dcnn auch die Regiemng von

Salinas dc Gortari mit hasiig bcschlos-

semen Emwicklungspmgrammen and

einer Handvoll politischer Zugcsuind—
nissefiirdenarmanundessIaalChiapas
den scit Januar cskalierenden Konflikt

um Land und Wiirde beschwichtigen
wollen. Doch wcder die Zapatislas
(EZLN), noch ihre Basis, lasscn sich

aufdicse Weiss kaufen. Die Griindc ffir

die soziale Verzweiflung der indiani-

schen Bevélkcmng und lanlesen Cam-

pesinos von Chiapas sind offensichtlich

einzusehen. In den meistcn Indigena—
gemeinden gibt es weder Trinkwasscr

noch Strom, keine ausreichendc Ge—

sundheitsversorgung, keine Ausbil—

dungsmfiglichkeiwn und das wichtigsie:
kcin bebaubares Land.

Das soziale Elend in Chiapas hat sich
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in den letztcn 30 Jahren dutch die hem-

mungslose Ausbreitung der Vich-,

Land-, und Holzwirtschafi verschélrft.

Massenhafle Vermibung von Grund

und Baden waren und sind die Folge.

Wenige einfluBreichc Familien und die

Oligarchie clerLandbesitzer, haben ihre

Lfindcreien stats ausgewcitet and die

Zéiune derRinderziichtcrwerdan immer

linger. Ganze Clans dominiemn dam

Kaffeeanbau, die Holzwirtschaft und

die Vichzucht. Diese namhaften Fami-

lien lebcn nicht mm in Chiapas - der

Bundesstaat gehfirt ihnen. Die vielen

landloscn Arbciterlnnen auf ihrcn

Fincas werdcn noch heme wie Leib-

eigene behandelt. 0ft warden sic in

Naturalicn bezahlt, schuldca ihrcn

Herren sogar Hemd und Hose. Diese

sogenanmen “mozos” sind zum Hemm-

ziehcn mil ihren Familicn gezwungcn.
Ffir das Recht, sich auf Fliichen, die

ihncn nicht gehéren niederlassen und

Mais anzubauen, miissen sic cine be-

stimmte Anzahl von Tagen umsonst

arbeitcn, wann und wo immer cs dem

Landbesitzer gcf‘allL

Das chtrum des Aufstands, die kaum

besiedelic SclvaLacondona, ist fiirviclc

arme und landless Campesinos Zu-

fluchtsortund neuc HoffnungaufLand.

Swatscigcnc Flfichen und bewaldete

Gcbiclc wurdcn an sic und indianischc

Gcmeindcn verteilt. Tauscndc chiapa-
nckischc Indigcnas, dammer Choles,
Tzotzilcs und Tzelmlcs, sind in den

Umald gezogen, habcn sich don nie-

dcrgelasscn und pflanzen Mais und

Bohnen, um ihr chrlcbcn zu sichem.

Abcr auch in der Sclva geralen sic mit

privalcn Viehzfichtem aneinandcr,
deren Weidcn stfindig wachsen und die

sich aufdas kultivierte Land ausbrciven.

Vielc Familien warden so noch tiefer in

die Selva gelricbcn und geraten dort

abermals in Konflikt, diesmal mil dar

Modernisierung in Chiapas.

Die Ausbcntung dcr Erdélvorkom-

men, der Bau von Wasserklaftwerken

und die Entwicklung von Tourismus-

gebieten bedcutel hfiufig (lie endgiiltige
Trennung dcr Campcsinos von ihren

angeslammten Produklionsweisen uncl

Gebieten. Tauscnde von lndigcna-und

Campesinofamilien sind obdachlos

geworden Oder mflssen jedcmeit mil

Vemeibung rcchnen. Mit (lei Siedlungs—
politik dcr Regienmg scit den sicbzigcr
Jahren hat sich dcr Landkonflilct noch



verschéirft. Sie hat ausschlieBlich die

Inleressen der Gmndbesitzer beriick~

sichtigt und niehts an der chiapane-

kischen Agrarstruktur geéndert.
“Vor achl Jahren", emfihll Subcom-

mandante Marcos, “brannten die GroB—

grundbesitzer eine gauze Siedlung nahe

San Miguel auf dem Weg naeh Monte

Libano vollslfindig nieder. Es handelte

sich um Land der Indianer, das die

Grundbesitzer sich angeeignet hatten.

Die Indianerlnnen hatten es wieder

zurfickerobcrt und ihre bescheidenen

Strohfiuschen damaul errichtel. Mas-

kierte Viehziichlerdrangen eines Nachts

ein und leglen liberall Feuer, nahmen

einige Manner gefessell mil und fiber-
gaben sie der Polizei. Sie wurden wie
illegale Landbesetzer behandelt und m

den Knast gesteckt.”

chrall in Chiapas hausen musende

von Landlosen in Breller-und Plastik—

verschlégen am StraBenrand. Die mei—

slen von ihnen habcn einfach ein unbe—

wirlschafleles Sliick Land besetzt und

hoffen damuf. daB‘ ihnen der Baden

fibcmagen wird. Aberauch aufRenchos
und Fincas von {finfzig bis WCll fiber

lausend Heklar haben sich viele nie‘

dergelassen. Familien schliefien sneh zu

Gcmeinschaflen zusammen, um den

Bodcn mitihren Grundnahrungsmitteln,

ansmu wie bisher z. B. lcdiglich mil

Vichfutler zu bebauen. Die Versuche

der Besitzer, die Bauem zum Aufgeben

zu zwingen, indem sie ihre impro—

visicrtcn mitten miLHilfe von Pistoleros

und Todcsschwadronen niederreiBen,

scheilem inzwischen héufig an dem gut

organisierlen Widcrsland der Lendbe-
seLzerInnen. Denn zu stark l'Sl

die

landlose Indigena—und Camoesmobe-
wegung geworden. Téglich w1rd neues
Land besem. Viele dieser zur Zen fast

400 Landbesetzungen im Siidoslen

Mexikos werden seil Beginn Ides
Aufstands, von CEOlC orgamSIert,

einem Zusammenschlufi von mehr als

280 Indigena
- und Campesinoorga—

nisalionen in Chiapas. Sie fordern

gerechle Landverleilung und im Sinne

des legendéiren mcxikanischen Bauem-

filhrers Zapata, das “Land dem zu geben,

der es bebaut.”

Dara/flea Scflfifze and

Heme/7' Sachs

Interview mil

CEOIC

Tuxfla, 18. Juni 1994

van DorofheaScht'l‘lze and

fie/by Sachs

Franzisco Jtmenez (Pancho) ko'nntest

Du zuerst erklc'iren, wie sich CEOIC

geriindet hat and wieso?

CEOIC griindele sieh zu Beginn des

Krieges in Chiapas, bald naeh dem Auf—

stand der Zapatistischen Befreiungs-
armee EZLN. Alle unterschiedlichen

Campesino—Organisafionen kamen in

regionalen Treffen zusammen, um

gemeinsam ein Forum zu bilden, das

als Vermiulungsinstanz zwischen der

Regierung und der EZLN fungieren
sollte. Zu diesem Zeitpunkt war schon

klar, daB die Regierung ein ganz
bestimmtes Ziel verfolgte und uns als

poliLisches Gegengewichl zu den Za-

palistas benutzen wollte. Aberwirhaben

das nicht zugelassen, denn wit 5in uns

fiber unsere Rolle in diesem Konflikt

im Klaren und sehen ganz eindeutige
chreinstimmung mit den Forderungen

der EZLN. Selbst die offiziellen regie—

rungsnahenCampesino~0rganisationen
sind dieser Meinung. Wir alle kiimpfen
ffir Frieden, aber ffir einen Frieden mil

Wiirde,Gerechligkeilund Entwicklung
fiil‘ alle.

Obwohl wir nicht mit den Methoden

der EZLN libereinstimmen, wissen wir,
daB sie unsere Brijder und Schwestem

sind, daB sie keine andere Wahl hatten

und sich ffir diesen Weg entscheiden

muBten. Ihre Forderungen sind die

gleichen, fijr die wir schon seit vielen

Jahren kfimpfen.

Kb'nntest Du etwas genauer die kan-

kreten Forderungen beschreiben, die

CEOIC aufstellt?

DieForderungen von CEOIC liegen im

politischeen, sozialen und kulturellen

Bereich. Da gibt es zum Beispiel das

Problem der Indianervolker, die unter

sliindiger Diskriminierung leiden. Ihre

Kultur, ihre Sprachen, ihre Traditionen

und ureigenen Regierungsformen wer-

den nicht respektiert. Staltdessen wird

den 56 verschiedenen Elhnien Mexikos
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die spanische Spracbe aufgezwungen,
und sie milssen sieh Geselzen nnterord-

nen, die nie ihre Zusiimmung belmm-

men haben.

Ein Problem, das sehr eng mit dem

der Indianervfilker verknfipft 151, ist der

Landkonflikt. Nach derRevoluLion von

1910 wurde eine sehr gute Verfassung
ausgearbeitet, zumindest die Worte auf

dem Papier hdren sich sehr gut an. Don

steht geschrieben, dad alle leker 11nd

Gemeinden Recht auf Land haben. Ffir

die Campesinos 11nd Indigenan 51nd das

abet nur leere Wane. Unserer Meinung
nach ist die Revolution von 1910 nie in

Chiapas angekommen.
Unsere Indianergemeinden werden

vemieben 11nd mfissen in die unfrueht—

barsten Gegenden fliehen, ins Hochland

von Chiapas, in die Berge. Die beaten

deen reifien die GroBgrundbesitzer,
die Kaziken und Viehziichter an sich.

Es hat deswegen schon haufig Wider-

stand unter den Campesinns gegeben.
Eine der grdBten Campesino-Bewe-
gungen begann in den 60er Jahren.

Damals wurde der Kampf um Land

wieder au'fgenommen. Allein 1979

wdhrend der Amtszeit von Ldpez Por—

tillo gab esiiberlOOO Landbesetzungen
in Mexico.

Sendem Llanuar hatdie Campesino—
Bewegung emeut an Stfirke gewonnen.
Z111 Zeit gibt es 342 Landbesetzungen
allein in Chiapas. Die Regiemng be~

haupiet, wir seien Invasnren and Land-

réiuber. Wir sagen aber, daB wir uns um

die Landereien zuriiekholen, die nus

historischer Sichl die Besimiimer un-

serer Vorfahren 51nd.

Am 14.Apri1 diesen Jahres schloB

CEOIC cin Abkommen mit der Regie-

rung von Chiapas, in dem sich die Cam-

pesino-Organisanonen verplliehten,
zwei Monate Bang keine Landereien

mehr 211 beselzen. Und wozu dieses

Abkommen? Well die Regiemng be-

haup1e1e, wir wiiren gegen den Frieden

und wollten das Land unregierbar
machen. Um zu beweisen, daB wir sehr

wohl Frieden wellen, gaben wir ibnen

zwei Monate Zeit, uns LnSungen ffir

den Landkonflikt anzubielen. Das

Landproblem ha1 sich in lemer Zen

dutch die Anderung des Agmxgesetzes
noch verseharfL Lam Salinas gibt es

keine Landereien mehr, die unter den

Campesinos verteilt werden kdnnlen.

Per Gesetz ist {1'11 uns keln Land mehr

vorgesehen.
Nach Ablauf der ZweimonaLs-Frisz,

[21.1] SF 4/94

also am 14.Juni, waren van den 342

Landbesetzungen em 40 Fade analy—
siert und nur ein Fall geldst warden, bei

dem es um 60 Hektar Land ging. Damn

sieht man, wie wenig die Regierung
unsere Fordernngen emst nimmt. Und

genau deswegen haben wir 211 Demon-

strationen und der Plambesetznng vor

dem Regierungspalaat in Tuxda auf—

gemfen.
Das Problem 151, 112113 in Mexico abso-

luter Respekt vor dem Privatbesiu

henscht, in elnem Land, in dem wenige
viel und viele nichts besitzen. Die e111-

zige Reaklion auf nnsere Forderungen
ist, dad die Regiemng versnehen will,
den Grofigrundbesitzem 11nd Viehzfich—

tern Land abzukaufen. Wirmeinen. dafl

das keine Ldsung ist, zumal die meisten

nle freiwillig verkaufen wfirden. Es gibt
viele Landereien, die besehlagnahml
warden kdnnten, weil die gesetzliehen
Begrenzungen von Landbesitz fiber-

schritten sind. Es gibt Familien, die his

211 10.000 Hektar besiuen, offiziell in

Einzelteile zersnickelt und eingetragen
aufden Namen des thnes, seinerFran,
des Vaters, des Onkcls, desNeffennaw.

Das Agrargesetz besagt, daB privater
Landbesilz zugunsten von dffemlichen

und sozialen lnteressen aufgereilt wer-

den kann. Wir glanben, dafi dies ein

Ausweg sein kdnme, zurnindeat in den

Fallen, in denen Landbesilzer nieht

verkaufen wollen. W11 nugen dieaen

Vorschlag der Regierung 1101, 1111011 sie

sagte nein. Das 1161131. dafl wirnaeh zwei

Monaten Wartezeit keinen Sebritt wei—

tergekommen sind. 2113111111211 211 den

342 aktuellen Streizl‘allen gibt es viele

Campesinos, die schon sei140, 50 Oder

60 Jahren darauf wanen, daB ihre

Landprobleme geldst warden. Daher

erscheinl uns als einzige Mdglichkeit,
mitden Landbesetznngen fonzufahren.

CEOIC stellt noeh cine Reine anderer

Forderungen auf. So denken wir zum

Beispiel, dais die Bundesregierung sieh

gegenfiber Chiapas hoch verschuldet

hat. Chiapas ist der Bundesstam, der

60% der nationalen Energieversnrgung
besrreitet. Trolzdem haben ungefaln
60% der Einwnhnerlnnen von Chiapaa
kein elektrisches LichL

15111chde fordem wir. dafl filr

Chiapas ein Modellzurwinschaflli-chen

Enlwicklung erarbeitet wird. D213 neo-

liberale Wirtsehaftssys1cm emspriem
nicht unseren Interessen. Wir schlagen
ein Modell vor, bei dem es um die F61—

derung der landwinachaftliehen P111

F0111: Herby Sacha/Madman“; 1
(11111111111111 geld. Die Regiernng be—

haupmndasnieddgerdnkdnnamveau
in Chiapas Inge damn dad 1111'

Campa-3111011 111111 11111111111 and 11111111gennga1j
1111111211 111 Wnknehken 11am es dared
dad 11111 die P01111111 Mdgiiehkeiten
211m effektiven 111111115111 111111111111 11111"-

11111111111111

Mlerdings 311111 as 11111 111111 P1111-

derungen 11011 13130112 1111:1111 11111 11111

unsewnnmimlbarenrqntwendiakaimn.
W11 1121111211 11111111 11111 palin'aehea P111-
gramm ermbenet. E111 wiehdaer P1111111
in der Kampf 17111 einen nanen 13111111111
27 11111 Verfasanng, bai dam an um die

Landveneilung 1111111 111111111 nnaeren

Vomtellnngen 111116 11111 13611111111113 dds

Zapansmus wiedamnfaenommen 1111-

den wonach dam dadLand gehdn, der

es bearbeitet. Andérdem 1111111 11111312111111
des Gemeinsehaftabeeitnea femaeaehrid-
ban warden dined 11111111111111.111-
simes der 1111 11m Tradition den 2111‘-
1ism1111 s1eh1 Wit 31nd geaen din Priva-

tisiemng undated Landed, die 11111 1111

geanderten Fasanna 1111 11111111111 27

vorangen‘ieben 11111111 1111111 Land 1111111

jam 1111111111 1111111111111 die am 111111311311
11111 1111111111. and 111111 dam nun 111111

inlandisehen 112111111111. 111111 11111111211111
Fassung den 11111111127 wurdd 1111131115

12111111011 Salinaaindieaem 31111111111131-
schlagen and 111111 1111111111 K011311133 ver-



abSChicdct, dcr nicht den Willcn dcs

VOIkCS reDl‘éisenlicrt. Dicscs Gcsetz muB
v0“

and auf cmcucn wcrdcn.
Ir schlagcn cin Gesetz vor, in dcm

das Land nichl als Ware sondern ais

Cmcischaflsbesitzallcrlndigcnas und

ampcsinosbcu-aehmiwird,cinGcsetz.
SW VCrbictct, Land zu verkaufcn, zu

ubcmECn Oder zu chrschreiben. Wir

“’91“ch uns gcgcn jeden Versuch der

Wallsierung, dcr von dicscm ncolibc-

$163 WiFISChaflssystcm vomngctricben
1r

_

Was denkst Du in diesem Zusammen-

“”8 fiber das Freihandelsabkorrmen
NAFTA?

erSind davon fiberzcugt, daB das Frei-

dzgdclsapkommen nichl den Inlcrcsscn

mCXlkanischen Volkes emspricht
Lind fordc"! Von dcr Regicrung, sich

3“? diCSCm Vertrag zurfickzuzichen.
1’ wUrdcn nie gcfragl, ob wir fijr dic

nLcrZeichnung dicses Vertrages sind.

“abhfingig von unseren Forderun-
gen 81b! cs ein Viclzahl von Gruppic-
“Inge“ im Land, die sich auch {fir

gru",d]°g0ndc Veriindcrungen in der

mex‘kfln ischen Politik cinsclzcn. Schon

V0r_dic EZLN in ihrcn Komuniqués
.u ““0? ”Convcncion Nacionai

mOCrau'ca" (Konventionsversamm—

N

lung) aufrief, waren CEOIC und viele

andere Organiwiionen fiberzeugt, dai}
wir mil dieser Regienung nicms errei-

chen kennen. Seit einiger Zeit schlagen

wireine vcrfassungsgebendeVersamm-

lung vor, die praktiseh die gleichen

Ziele verfolgt wie die von denEZLi‘Q
cinberufene Konveniion, nfimlieh'die
Formulierung neuer Gesetze, emer

neuen Vcrfassung, die sieh an den lat-

sfiehl ichen Eedingungen Cier Mensehen
Mexikos oriemjem Wir sind unsdan'iber

im Kiaren, daB es dabci nicht um.
um

unscre Forderungen als Campesmes
gehen kann, sondem daB genauso die
Arbeiter, die Studemen, die Lehrer, dlc

Hausfraucn, daB die gesamte Bevfiike—
rung damn bewiligt sein muB, denn die

Probleme Mex ices gehen uns alle an.

Wie enlwickeln sichdie Verhancilungeh
mit der Regierung in letzter Zen?

Sechs Monate nach Grflndung ven
CEOIC kommen wir zu dem ErgebmS,

daB die Regierung kein Imeresse hat,

auf unsere Forderungen einzugehen.

Seil Beginn der Platzbeserzung ver
einer Woehe gibnes mehr 1?an aufdie

Regierung. Wie reagierl Sle 361mm“? _

Bisjem hat die Reglemng uns mini-
malsw Zugestfindnisse gemacht. rm—

pfenweise ringt sie sich zu Verspreehen

dutch, bei denen es um finanzielle

Hilfsleistungen gem. Aber mit weiter—

gehenden Forderungen nach der Finan-

zierung von uns vorgeschlagener Em-

wicklungsprojekte Oder Dienstleistun—

gen haben wir keine Chance. Ganz aus~

sichtslos sind unsere polilisehen Vor-

schléige, die sich zum Beispiel auf eine

Neuerung des Aru'kel 27 beziehen. Die

Regierung wiirde sich nur auf For-

derungen einlassen, die sich irn ge~

setzlich geregelten Rahmen bewegen,
auf Forderungen, die keine Auswir-

kungen auf die neoliberaie Politik und

das Freihandelsabkommen haben.

Welche Plo'ine habl ihrfz'ir die Zukunft?

Wirwerden unseren Kampf fortfiihren.
Es kann sein, daB wir zu einem gege—

benen Zeitpunkt die Platzbesetzung
beenden miissen. Das heiBt aber nicht,
daB wir bereils unsere poliljsehen F0r~

demngen vergessen wiirden. Wir wer-

den dam: in unsere Gemeinden zuriick-

kehren und uns weiter organisieren,
nicht nurin Chiapas, sondem im ganzen

Land.

Und in watcher Weise?

Wir als CEOIC konzentrieren uns auf

den sozialen Kampf, organisieren De~

monstralionen, Platz- und Gebfiude—

besetzungen, SUaBensperren, Hunger-
streiks und cine ganze Reihe anderer

Aktionen. Wir giauben, daB wir die

letzten Mfiglichkeiten nutzen miissen,

eine politische Lfisung ffir den Konflikt

in Chiapas zu erreichen. Bisher sehen

wir allcrdings von Regierungsseite
kcine Bereitschaft dazu. Sie versucht,
den KonfliktmitGeldzu lésenwersueht,
die Wiirde unserer Brfider und Schwe-

stem zu kaufen, unsere Wfirde als

Campesinos und Indigenas. Aber der

Frieden léiBt sich nicht mit Geld erkau—

fen. Hier geht es um einen grundlegen-
den Konflikt, der mit der politischen
und sozialen Situau'on zu tun hat, in der

wir leben. Es geht um Fragen wie Ge-

rechLigkeiLund Demokratie.Wirmeinen

nicht die Demokratie im Verbéiltnis

Partei-Politik-Regierung, nieht die

Demokratie, die sich auf die Durch—

ffihrung von Wahlen besehrfinkt. Wir

glauben, daB Demokratieeinen vie! wei-

teren Sinn umfaBt, bei dem es um das

tfigliche Leben in unscren Gemeinden

gem. Solange die Regierung sich wei-

gert, unsere Lebenssimation tiefgreifend
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zu vcrfindem, wird cs kelnen Frieden

geben.
Bis zu den Wahlen am 2LAugust

bleibtnicht mehr viel Zeit, aufcin amat-

haftes Angebot der Regienmg zu war-

ren, das uns die Mfiglichkeit [fir eine

politische Lésung des Konflilctcs gebcn
kénnte. Leidcr haben unsere jiingswn
Erfahrungen gezeigt,daf5derRegierung
dcr politischc: Willa fehll. Dies zcigl
sich auch darin, daB die Bundcsregie-
rung den Konflikl vfilllg der Regierung
von Chiapas fibcrlfifll. Das Proble sol!

auf Chiapas odar sogar nurcim Region
(193 Bundcsstaatcs reduzicn warden.

Dabci geht cs hicr um eincn Konflikt,
dcr groBc Auswirkungen aufdas gauze
Land hattc und weilcrhin haben wird.

Wir glauben, daB die Regiemng unter

Salinas cht gcwinnen will, um spfiter
cine militfirische Lfisung zu rccht-

fertigen.

Kfinmesl Du die Situation der poli-
tischen Gefangenen and die Fordemn—

gen von CEOIC in diesem Zusamnuan-

hang beschreiben?

In Chiapas ist es fiblich. daB die Regic-

l

rung aich Suafmmn rm all {liejenigell
ausdenkt, die um Land kfimpl‘en. Sil;
erfimd‘sn fiir jedcn einzelmn irgendeill
Delikt und werfen ilm ins Geffingnis.
Sic kaufcn sich falsche Zaugen and

versuchen so, Verhafmngen and Ge-
richtswrfahren zumchtfvanrigen. E3 5011

vemchleiert werdau, dafl cs sich bein‘w
Landkonflikt um, lain politisches Pm-

- blem‘ handelt. es, wird ainfach mu eimam

jurislischen Problem gemachl‘ Dex
einzlgc Auswcg, der den palitischsll
Gefangsncn bleiht, istderr Hungemtmik,
um ihrc Hafmnflassung zu emwingml.

Zur Zcit gibt as M hungerstmikendc
Gefangene in Cumitfin. Anffingtich
waren cs 38, eimr nach dem andemn
wurdceinzeln fmigelaswn, Dia verbliel-
benan l4 Hungarstreikmden habeh

'schon 34 Tage lang nichm gegemen.

Einigevonihnempeienfllutunflschwa-
benbemizsin Lebansgcfahrflbgmmh
von ilmarkfirper‘lichcn Schwfichcleidah
sic unter der unmenmhlichen Behaml-
lung im Gelfingnis, Witkfinncn bewci-

sen, (138 last alle Gefangemn gefolten
warden sind, 2.3. mitflhilwmelm Nam,

Eleklroschocks, Verbrénnungen unli



Y‘EICm mchr. Sic wurdcn so gezwungen,
1an"iSChuld zu gestchcn, was blicb ihnen

mews iibrig. Obwohl sic im ProzeB

It.“ GCSliindnisse widerriefcn. wurden

Slchm Richtcrzu l7, l8 und 19 Jahrcn

Gerfingnis vcrurtcill.

GENCFH verhandcllcn wir mil cinigcn

Reg‘cmngsvcrtrclcm, die ihren politi-
SChCn Willcn bckundetcn, sich mitdcm

Pmblcm 211 bCSChiifligcn. Nawrlich for-

dchn wir die Freilassung der Gefan-

gencn, Abcr sic Ichnlen ab, es handle
S‘Ch SchlieBlich nichtum cin poliu'sches
89']de ein jurisu‘schcs Problem und

81.6 k6”mien sich nicht libcr die Geseue

hmwchCchn.

v Talsfiohlich konnte dcr Gouvemcur

d9” Chlapas die Gefangencn begna-
igen, dlCSC Moglichkcit isl im Gesctz

vorrgCSChCn- Abcr sic zu begnadigcn
“fwd“ bedcutcn zuzugeben, daB es sich

ler um Ci" Polilischcs Problem handclt.

Shall) lchnt er cs ab. Die Regicrung

11.21.1191“) cS giibc in Mexico kcine

Politischcn Gcfangcncn, deshalb mils-

Sc"
‘fndCFC Straflalen crfundcn wcrden.

Pncm dag, was wir hicr tun, dicsc

laLZbcSCLzung, ist in den Augcn dcr

Regierung bereitseine scbwereStraflal.

Es gibt viele, die wegen S LraBensperren

im Gel‘zlngnis sitzen. Fur uns ist diese

Form des Widerstandes aber sehrwich-

tig, um die Regierung unter Druck zu

senen.Ffirdiese“Stémngder Verkehrs—

wege”, wie sie e3 nennen, sind schon

einige zu 10 bis 12 Iahren Heft veruneilt

worden. Die Regierung muB indes ihr

Gesicht wahren und darf nach auBen

nicht als repressiv gellen.
Diese Regiemngsvemeter sind ab-

solut kall und gleichgilltig. Sie ziehen

es vor, dieCainpesinos sierben zu lassen,

um nicht von ihrer politischen Linie

abrficken zu mfissen. Der demeitige

Gouverneur Lopez Moreno isI etwas

Ioleranter, aber unler Patroncinio

Gomélez de Garrido gab es unzfihlige

poliLisclie Gefangene. Wenn es ere/es
gab, das in derAmlszeit von Palroncmio

gebaut wurde, dann waren es Gel‘a‘mg-

nisse. Gel‘zingnisse liefi er bauen, aber

keine Hauser fiir uns Campesinos. Er

bezeichnele sich ails grofien Umwclt—

schlitzer, und unter seiner Regierung

durfte kein Campesino einen Baum an-

fassen. Fijr den Besilz eines einzigen

Stiick Holzes oder einer Motorslige
konnte man sehon mil; 5 bis 8 Jahren

Gef‘z’mgnis rechnen. Wfihrenddessen

liolzten sic selbst ganze Wilder ab.

Dabei geht es den Campesinos darum,
ihr tagtfigliches Uberleben zu sichem.

Sie mfissen mit dem Holz ihre Hfitten

bauen undbranchenein Stfickgerodetes
Land, um Mais und Bohnen anzubauen.

Der Anteil der Landbevolkerung in

Chiapas liegt bei etwa 80%, der der

Indigenas bei etwa 50%. Wir sprechen
also von 400 bis 500.000 Familien, die

auf dem Land leben. Dag Wohnraum-

problem istentsprechend grog. Urn die-

ses Problem zu losen, wurden in diesem

Jahr an 10.000 Familien jeweils 500

Pesos (ca. 150,- DM) Regiemngsgelder
vergeben. Sie sollten sich damit Hauser

bauen. Aber mit 500 Pesos konnen die

Familien fiberhaupt nichts anfangen.
Abersosehen dieangeblichen Problem-

losungen der Regierung aus.

Ahnlich ist es mit dem Hijhner-

Projekt, das zur winschafllichen Ent-

wicklung von Campesino-Familien
geeignet sein soll. Sie sprechen von

Hijhnerfarmen und geben einzelnen

Familien 10 Hfihner. Sie reden von

Schweinefarmen und veneilen einzelne

Schweine. Diese Tiere vergeben sie

nicht etwa gleichméifiig an alle, sondern

in einer Gemeinde, in der vielleicht 200

Familien leben, erhal ten 5 Familien die-

se “staatliche Zuwendung”. Mil dieser

Art von Projekten wollen sie uns also

entwickeln, dabei wird damit kein ein-

ziges Problem gelost. Geriauso konmen

sie Murmeln an uns verteilen, uns auf—

fordern, den ganzen Tag mil den Mur—

meln zu spielen und dann behaupten,
sie batten uns damn die Entwicklung

gebracht.
Der Regierung gem es vor allem da~

rum, gegeniiber der internationalen

Offentlichkeit vorzugeben, sie konnte

die Konflikte im Land mil Geld losen.

ware die Regierung ldug, wiirde sie

sich ernsthaft mit den dringendsten
sozialen Forderungen der Campesinos
und Indigenas beschfiftigen. Sie be-

hauptct zwar, sich ffir den Frieden im

Land einzusetzen, dieRealitéit zeigt uns

abcr, daB sie geradewegs auf eine mili-

Liiriscbe Losung des Konfliktes zu-

steuert.

Vorabdruck aus dem Buch >>Basta ya— Der

Aufstand in Chiapas<<. Dieser Titel wird

derzeil vorbereilet und erscheint im

Dezcmber im Verlag Libertdre Asso-

ziation, Lindenallee 72, 20259Hamburg
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van Bar/3' Saba/lawski

and/4ndreas flies

Untcr dcm Eindruck dar verflndcrten

Weltlage und dcr Konsaqucnmn ffir

alternative Gesellschaftscntwflrfe ist

innerhalb der deutschen Linken newer-

dings wiedereinc Diskussion um Chan-

cen und Grenzen intemationajistischcr

Arbeitemstanden. DerSchwarze Fadcn

mt'jchle mit folgendcm Bcitrag einc‘

Reihe beginncn, die as sich zum Zicl

geselzt hat, Vertreter deg S fidens danach

zu befragcn, wie sit: sich cine Koopc—
ration zwischen den bciden Hemis-

phfiren vorstellen kfinnen.

Andreas Ries und Boris Scharlowski

ffihrten zum Auftakt in diesem Rahmcn

Ende Juli ein ausfijhrliches Gcspriich
mit A. Marx. Er ist Mitglitsd der Peoples
Union of Civil Liberation und dcr Re-

daktion der Vierteljahreszeitschrift

Nirapirihai. Diese Zeitschrift erscheint

in der indischen Stadt Tamilnadu. A.

Marx befancl sich auf Einladung tami~

lischer Organisationen in Europa. Ne-

ben Vomfigen in verschiedencn euro—

péiischen Stfidten interessicrte er sich

vor allem ftir gegenkulturelle linkc

Strukturen bci uns. Unser Gespréich
berichtct nicht nur fiber die Situation

dcr Kastenlosen in Indien, sondcm

reflektiert auch cinige Méglichkcitsn
intemationalistischer Kpoperation.

SF: Zuerst mac/mm wir Dich bitten.

einige Worte zuDeinerPerson zu sagen.

A.Marx: Ich bin Tamils and kommc

aus Tamilnadu, dfil' sfidlichcn Region
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Indians. Ich heiBe Marx. Main Vatm‘

war Grfindcr der Kommunistischen

Panci Indians und so komme ich zu

meinem Namcn. Ich bin Lehrer und ar-

bcite in Gruppen der Bfirgcn‘echts—
bewegung mil. Dic Kastcnunterv

drfickung ist in Indian 36hr stark. In

Fallen dcr Kastenumcrdriickung anal.

lysicren wir diese und machcn sic 0f-

fcntlich. An manchen Oman organi-
sicrcn wir auch die Untcrdriickwn 11nd

geben Rechtshilfc. Unser politischer
Schwerpunkt liegt in dicscm Eereich.

Viertcljéihrlich geben wir cine Zeit-

schrift heraus, sic heiflt Nimpirihai.

vmsuchen die makmpolitischt: Mach}
w crringen, das gramme Eigantum zu

nationalisiercn und als‘ Avantgarda c1321;
Prolcmriats die Gcscltschaft m 176me

lutionimen. Abar dim Erfahmngen (lair

siebzigcr Jahrc haben‘ gemigt, dafl awf

dieseArtund "Weise kainmvolutionfimtr
Wandel der Gaseflschat‘t mfiglich ist.

Fiir einen solehen mvcvmtionfimn Wan-

del mfissen gewisse Badingungen var—

handen 56in. Somufl mine Machtanalysc
bci tier Mikmtzbcm anfangm. wie mm

Hemmer bci def Familiet Die zivilgeL
gellschaft muB variimim warden. E0

gtauban wtr wit: Gandhi, dam nicht nu}

eines

Hicrbei vcrsuchen wir, aus den sub‘

jektivcn Erfahrungcn, die objektivc
Rcalitéit dcr indischen Gasetlsehafl

herauszuschtilen. Dazu banijtzen WiI

LB. dic Methodcn dos Poststruktur-

alismus und dcr kontcxtucllen Analym.
Mil dicsem Instrument versuchcn wir,
sowohl die Politik wic auch die tami—

lische Gesellschaft zu kritisieren. Die

Themen unscrcr Zeitschrift umfassen

die Bcrciche dcrékonomicficrficselL
schaft und der Politik. Wir sind kcinc

groBe Bcwegung, char cine kleine, und

wir unterscheidcn uns vom tamilischen

intellektucllcn Diskurs. Waiter—hm

versuchen wir, kommuniatische (imp-
pcn aufzubaucn. Wir sind nicht wic die

indischc KP dcr Meinung, daB (:3 sich

bci dcr Sochtunion um einen Sozial—

imperialismusgchandalt halts. Aberdas

heiBt noch Eangc nicht, daB Wit die

Sochtunion fflrain sozialistischcs Land

halten. Es war zu kciner Zeit em 3031a-

listischcs Land. Dita Pmbkame in dcr

Sochtunion and in Osteuropa haben

nicht mit Chmsmhow Oder Stalin be-

gonncn, wie manche behauptcn. Sic

dim politisahe until» wimhammha Mach
ausschfaggebend fiat;

‘

SF: Wig Mark ist dig Verankarung de‘r
Kastengesellschm 17m Mutigm Indian
and wit: organisiart W die Unba-

rfihrbaren? Mixes lediglich em» Art vain

Rechmberamng Oder ham ihr einén
unfassmderen Amara? ‘

A. Marx: Die“ Ram (1131‘ Unbariihr-
baren ist mach tier Wrfiassung abgé-
schafft. Dort ist mm Beispiel aim Vor-

zugsbehandlung warankm, die vor
allcm im Bildungsbereich, in dem 20%
dew Plane. den Unhenmmamn vorbé—
halten sine], mm ngen kommt, We
Situation fist im Arbeitsbereich fihnliah.
Aber dies hat nicht must Mayanaft‘mmg~
ties Kastensysmms gafifihrt. Diva Unbé—
rtihrhamn Mum: nzwh wie var nicht in

die Ffihmngsctagem galangtzn and am-
fen kein Fahmd fahmn, dfirfen mach

nicht einmal 3mm tragm. ‘
Wenn Studanmn aim politischea He-

wufiwmn untwiaktslm waigm sia sidh
in den ihncn vorbahaitenan Bamfen m‘u



‘ l

tgrnationalisV' » arias - Interview mlt

Allc Foxes: Max Pam

:3”ch Und in dicscn Fiillcn wcrdcn

Sindoy‘Jal uplcrdrfickl. In cinigcn Fallen

WOIdSlc
be] lcbcndigcm Leib vcrbrannt

on_ 1968 wurdcn allcin in ciner

VSEMZ Mcnschcn bci lcbcndigcn Leila
ml gganm- Sogarnoch heutc istdic Hel—

regel
cng nach (lcn Kaswnordnung ge—

‘rauL Wc‘nn cm Unbcriihrbarcr. emc

Crlc'
aus

Clrlcr héjhcrcn Kaslc holratct,
‘an bCldC gcscllschaftlichc Rc-

Pressalicn,

drilcuteulagc ist das Kaslcnsystem
180tcxlt. Die ganzc polilischc und

wirlschaftliche Fljhrung des Lfn'ldes
liegl in den Hfinden (let Angehongell
dcr htlchslen Kaste. Sue besummt sex;

2000 Jahren die Poliu'k des Landes und

machl ctwa 3% der Be‘félkerung
aus.

Dic néichsle Ebene isl dle'Mmelklasse
und die lctzten zwei Dnllel der Ge-

scllschafl gehémn der KaSle dcr Unbe-

"

rbaren an.
_

rm113cvor ich zu der Frage legume, we
die Unberuhrbaren organlslen slnd,
noch einige Bemerkungen uber lhre
chetung in den nationalen Panexen,

Die Nationale Bewegung, Gandhis

Panei, wie auch die Kommunistische

Partei haben in ihre Gewerkschaften

und Organisationen Parias integriert.
Aber bei all diesen Organisationen war

die Fiihrung nicht in den Hfinden von

Parias, sondern in den Hfinden von An-

gchérigen hfiherer Kasten. Die Unter—

drilckten begannen sich selbst zu orga—

nisieren. Bei den Hundertjahrfeiem kam

die Talid Union - wit bezeichnen die

Unberfihrbaren mit politischen Be—

wuBtsein als Talids - zu dem SchluB,
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daB sic den oberen Klassen nicht gestat—
ten dfirfen, die Talids zu organisieren,
sondern sie vielmehr sich selbsi orga—
nisieren miissen. Ein weiterer Beachlufl

war, daB sin, die nichts zu veriicrcn

haben, cine Fiihmngsfunktion inne-

haben, um die Vcrflnderungen veran-

zubringen. Mit diesem Verstiindnis ha-

ben sie sich in verschiedenen anpen
organisierL Diese Gruppen unterschei-

den sich von den vorangegangcnen, die

von den Angehfirigen dfil‘ obercn Kasten

organisiert wurden.

Die Politik der Talids ist, cine Ko-

alition zwischen der Milleiklasse und

den Unberfihrbaren herbeizufiihrcn. So

wird cine Allianz zwischen den beiden

Kiassen entwickeil. Im Nordcn Indians,
haben sich zwei dieserPaneicn zu einer

Koalition zusammengeschiossen und

mitderweiie auch die Macht errungen.

SF: Wir mdchzen mehr fiber Eure

Sirategie, Eure polilische Amrichtung
erfahren. Du has! van der mikro- and

makrosozialen Ebene gesprochen.
Normalerweise agieren soziale Bewa—

gungen auf der mikrosozialen Ebene.

Agiert Ihr auch aufder makrosozialen

Ebene in Farm von Lobbyarbeit Oder

lehnt 1hr die parlanwntarische Ebene

vb'llig ab and vertraut aufdz'e Stifrke der

Bewegung?

A. Marx: Ich sprach schon von dcr

naxalistischen Bcwegung. Sic spaltctc
sich von der KP Indians ab und orga—
nisiertc sich in bewaffncten Gruppcn.
Die Bewegung wax dc: Ansicht, daB

man nurdieUnterdi-iickten organisieren
und mit ihnen die Macht crgreifen
mflBtc. Und so is: sic auch aus den Par-

Iamenten hinausgegangen und hat sich

als auBeiparIamentanschc Opposition

organisiert. Sie blicb abcrpine typische
bolschcwistische Partei, wcil sic wic

die anderen Arbeiterparteien auch der

Ansicht war, daB - sobald sic die makro-

poiitische Mach: ergriffen héiuc - auch

alle Mdglichkeiten fiir cine Revo—

IutionierungderGgselischaflvorhandcn
wiiren. Sic hat sich niemais um die

mikrosoziale Ebene gekfimmcrt und

ham: wie aIle bolschewistischen Par-

tcien sehrreiigifiseMoraivorstcllungcn.
Heme richten wir unser Augenmerk auf

die mikrosozialc und mikropoiiu‘schc
Ebcnc, wie zum Beispicl die Abschaf—

fung der traditioneuen Familienstruk—

Iuren Oder aufdas Schulsystcm, in dcm
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cine Revolutionierung des Schiiicr-

Lehrer- Verhéilmisses eintreten mnB,
Oder auf die Verfindemng der Ge-

schlcchterverhfilmissa u.s‘.w..

Indian is! cine sehr traditioneiic Ge-

sellmhaft, in der sclbsidie Pfivilcgicrtcn
nicht sovicl demokratischc Rechte

habcn,wiedieBfirgerwestenmpfiischcr
Gescllschaften. Die Rechte der Frauen

sind weitaus geringer und schr tang an

die lradilioncilen Bezichnngcn ge—

kniipft. In einersoichen Geseiischaft ist

es sehr schwer fiber die Abschaffung
der Familienstrukturen Oder der vor-

hcrrschcndcn Moraivorslciiungen etc.

zu sprcchcn. chn du die Fordcrung
erhcbst, daB Homosexucllc nicht

ausgegrenzt warden solicn. daB mii

ihnen zusammcngcarbcitct warden soil,
wird kcinc dcr gcscllschafllichanrup-
pen dies wohlwolicnd auinehmen. Ganz

im Gegentcil wird diese Forderung
dutch die Pressc verdnmmt, zfihit (inch

die Homosexualita'l - andcrs als in Eu~

ropa
~ 2115 schwcrc Sfindc. In Indian

wird cin homosexuelim Zusammcn-

lebcn nicht tolcricrt, das ist ganz und

gar unmdgiich. Wir versuchen hier mit

Tcxlcn Widcrspruch zu den gnngigen
Moralvorslcilungcn zu cmcugen. In der

letzien Ausgnbe unsem Zeitschriil’t
habcn wir ein Interview mit drei

lesbischen Frauen, din in den USA mix
14 and 20 Jahmn Gefnngnis vnmrteiit

wurden, verfiffnmlicht.‘ Wir spranhnn
dabci sch: ausffihxiich fiber das ameni-
kaninche Geflingnissyswm. Selim; 1131i
diescm Interview gab as gratin Wider-
spriiche. Seibst Intnliektuniln Entiti-

sienenflafiwireininwwiew mitlfisben

verfiffcnflichmn. Wit sngwnm (13?. dies
sin pnliiischen Interview fiber da’s
westliche Gerangnisaysmm and fibai
die Aktionen dear Mnrginnlisinmn mi.

Selbst das half nicht.
‘

SF: In Europa [when die sozialen Be:
wegungen 1968 einen graflen AnfJ
schwung genommen, die maflgeblicli
van libertarian mad anarchistischeri
Gedauken geprégt warm Wir warden

game wisxen. ob dies in Indian ebensq
war. Gab oder gibt es in Indian amen

solchen Einflufl?

A. Marx: Ich babe in Berlin cine Fran

kcnnengelemi, die far 12 Jame inn‘
Geffingnis mama, wnil sin an RAF-

Aklionen betaiiigt war; Sin iebt halite

mii vierzchn nndmn Menschnn zui



sammcn, cs iSl cinc klcinc autonomc

Gmppc. Ich fragtc sic nach ihrcn Er-

fahmnganin groBcrUnlcrschicd licgt

H} dcm Aufschwung dcr680r Bcweglmg
'

h'w‘r und in dcm Erstarkcn dcr naxa—

llstlschcn Bcwcgung in Indicn. Hicr

Wflr das Ersmrkcn schr cng mil dcm

EmfluB libcrliircn/anarchistischc Den-

cns vcrbundcn, abcr in Indicn wurdc
def

Anarchismus von kcincr kom—

munISLiSChanruppcbcgriffcnOdcrgar
gurgCnommcn. Dic naxalislischc Frak-

hon, die sich von den parlamcnlarischcn
GmPDCn abspallctc, bczog sich aufM80
und hat ihn sogar zu ihrcm Fuhrer

Crkliin. Und wic ich schon crwfihnlc,

Unlcrschicdcn sic sich nicht in viclcn

A_SI>Cklcn von den Mainstream-Panam-
Slc habcn nicmals ihrc Polilik mil cincr

Cgenkultur verbundcn. Abcr hicr in

Ufopa habc ich festgcslclll, daB diCSC

91anAspcktc vcrbundcn sind. Das i5t
Cm

wcscmlichcr Unlcrschiod. Wir fan-
gen Scradc an, cinc Diskussion fiber

chnkullur zu iniljcrcn.

SF" Wir mac/Hen gcrnc fiber Deine

[Europareisc spree/zen, fiber Deine

.' rfal"“"8822. die Du hicr gemacht hast,
1mm” in Bczichung mil den Erfah—
nfngm' die Du in Indian mac/LN. Was
SIM Dcinc E’fahrungcn mit dcr euro—

Zf‘l-YC/lzcn Gcgcnkulmr und wo Hagen
“3 D’ffCrcnzcn?

hiA. Mar": 10h war nur vicr Wochcn

.cr Und habc naliirlich nur Fragments

EtanOmmcn. Dic fijhrcndcn Indus:-
Slun iIUVOncn vcrsnchcn ihrc DronsLlcr-

5:5{Cnlrcm WIC 2.8. dcn nghtcch-

25:?
In den

Indusuicliindnm zu kon—

die DCFC"
und den produkuvchcd

1n

r“10 Well zu vcriagcm. Dxcs vcr-

:rsaqu in den Industriczcntrcn u.a.

rbc'mosigkcil. Dabci schc ich cinc

h::rifnz_dcf Globznisicrung, dic .d_cn
8er 1,

dlc Qkonomlc und die Polmk,

Qincr‘su'Ch (1.10 Armul unrfaBl. In Isolch
nach

lluanon
so_lllc melncr Melnnng

“,ch
auch

dCr.W1dc_rsm-nd glnbahsrcrt
Venom, Danm nmInc

10h nicht Clnc
80in r}:\01uuon a In Trolzkx, dazu 15L

SOIllc
QHV-CPI Vfilollg unbrauchbnr.

Es

Cine £1“ wellnrcxlcs Vcrstfindnlsnnd
gland bOOI’CmUOn

unlcr don decr-
“’iBl .3 C“’Cg}lng0n vorhzmdcn SGML-1hr

‘
.l'um RClSplcl niclu, was in When

RaigfirlfvclchcBcwcgungcnakljvsind,“ Ur rhcmcn diskulicrl \vcrdcn. Ein
Mi

'

"ImUm an Vcrsliindnis, an Infor—

N

maljonen und Idccnaustausch zwischen

dcn Bcwegungen 5011b: vorhanden sem.

SF: Wir mc'ichten dds geme etwas kon—

kreter wissen. Welche Art von Ans-
tausch, welche Art von Kooperanon

stellst Du Dir war?

A. Marx: Ich mcine nicht cine straffc
zemrnlc Organisation. Das wfirde wre-

der zu zcnualistischen Former: ffihren.
Ich meinc, daB es kcine sm'kL orgam-

sicnc Koopcration gebcn solltc. Es some

cine Kooperation von Widerstands-
bcwcgungen sein; die Belonung lxegt

auf Bcwcgungcn. Verschiedenc Bowe-

gungcn in verschicdcncn L-Zindcm. Und

cs gibl auch kcinc cmhcullchc Orga—
nisation ffir diesc Bcwcgungnn.

Eme

solchc zcntralc OrganisaLion'lsl auch

nicht notwcndjg. Es solllc cmc cnge

Vcrbindung im Ausmusch von Idccn

scin. Fijr dic Forcicrung cinns solchcn

Prozcsscs sind gulc Infonnaunnssmk-
turcn unlcrcinander nolwcndlg. 50 ha-

bcn wir als crstcs die Aufgabc, unscrcn

Auslausch zu organisicrcn.

SF: Wir denken, ein Problern
hier .in

Dcutschland ist, dafl aufder cmen Serte
eine starke Solidaritdtsbewegung exzs-

tierl, aber da/3 sie all zu oft auch pater-

nalistisch ist. D.h. dafl es of! aus-

schliefllich um die Frage der Gewc‘ih-

rung von Hilfe geht, sic also auf ez'ne

Wiederholung dear I. and 3. Well-

Musters hinauslc'iufl. So besteht die

Schwierigkeit darin. welcher Interna-

zionalismus fiir uns und fiir Euch

gangbar ist? Wie is! ein Internatio-

nalismusder sozialen Bewegungen um-

zusetzen: wie zine Kooperation zwi-

schen den sozialen Bewegungen in

Indien and inDeutschlandvorstellbar?

In welchen verschiedenen Kulturen

leben wir. was is! die Difi‘erenz and wo

liegen die Geminsamkeiten?

A. Marx: Wir sind gegeniiber orga-

nisalorischen Strukturen sehr kritisch

cingcstcllt. Dabei sind wir uns fiber die

Schwicrigkeiten und Unzulfinglich~
keiten der gegenwéirtigen Situation be-

wuBL Aber das fiber die Altematjven

kcinc Klarheit herrscht, is: natfirlich.

Die Altcmalive muB aus der Praxis

cmslchcn und nicht aus eincm theore—

lischcn Entwurf. Die paternalistische

Haltung, die ihr angesprochen habt,
rcsullicrt aus der grundlegcndcn
Haltung der Industriezemren, dic ver-

suchcn, in jederBeziehung ihre Vorteile

hcrauszuziehen. Wenn es cine Kooper-
ation gibt, dann wird es cine egalitéire
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l). Einleilung

Die Anfang der 8061' Jahre eingeleitete
“konservative Wende” zeigt heme ihre

politischen and strukturellen Aus-

wirkungen. Nicht umdie Verscharfung
der innenpolitischen “Sicherheitslage”

(= “GroBer Lauschangrift”, paramili-
tarischer Ausbau der Polizei und wei-

terer staatlicher Uberwachungs- und

Komrollgesetze) Oder der massive

Sozialabbau (von Diskussienenwie der

fiber die Zwangsarbeit von Sozial- und

Arbeitslosenhilfeemprangerlnnen be-

gleitet) haben das Gesicht' der BRD—

Gesellschaftverandert. Eigen [lich sollte

die verKOHLte Republik so etwas wie

ein groBes miefiges, gut—deutsehes
Wohnzimmer werden. Nur, dafi don

die Biederméinner and -frauen nicht mit

denen rechnen wollten, die mit dem

Feuer spielten, die ihre behaglichen
Wohlstandsinseln anziindeten.

Der neue Nationalismus machte es

nicht [1111’ “sicherer” und sozial kalter,
- jungeNazis eiferten ihren faschistischen

Vorbildem mach, mordeten and brand-

schatzten in der “gut-deutschen”Wohn—
stube, die die Konservativea basteln

women. Das gab irn Ausland ein

furchtbar negatives Image, das Bilcl des

“neuen” Deutschlancl als Hort der

(Wirtschafts-)Liberalitat sehien ge-

l‘zihrdet. Ebenso schlimm erschien dem

politischen Establishment die Ab—

wanderung ihrer rechten Rander zu

faschistischen Parteien und Wfihler-

gemeinschaften wieden REPS, der DVU

usw. Sie initiierten mit diversen Jour-

nalistlnnen Betroffenheits- und Klage-
rituale, Werbekampagnen gegen die

“Gewalt der Extremisten von rechts

and links” Oder semen ihr Wahlvolk

eindrucksvoll als ”Open-Air Kerzen-

halter” in Szene. Dies beeindruckte die

nationalistische Welle, die dutch die

Anneklion der ehemaligen DDR noch

wciteren Aufschwung bekam, wenig.
Der neue nationalistische Konsens des

“Deutschland den Deutsclmen”, weil

“wir sind ein Volk”, reicht von Rechts—

auBen quer dutch alle Paneien bis hin

zur SPD ffir die Rechtfertiguug poli-
tischen Handelns. Den einen, um das

Grundrccht auf Asyl abzuschaffen, als

“Ausliinder” bezeichnete Menschen in

Gef‘zingnisse, Falter, Krieg usw. abzu-

schieben, den anderen flit ihre rassi-

stische Hetze und ihre Mord- und Brand-

anschlfige.
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IS THIS REAL? Quantenphysik
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Cothias/Giilon

DISKUSSION: ,,Kapitaiismus
und Lebensweit” — Kritiken

DIE AUTO‘NOMEN: ||.Teii

GETO BOYS: interview
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Die unsfigiichc Diskussion um die

Andcmng (163 Art. IGGG btachte ncben

ihrcn mfirderischen Folgen in Mann,

Solingen, Berlin ctc., ncben dcm Atti—

schwung verschiedcner faschiatischer

Partcicn, Gruppcn tind Ideologien, auch

die Behauptung deutschcr Poiitiker mit

sich,daB Dcutschlandeineiahrhundertc
alto Kultur und Identitiit besitzc. (E.
Stoiber, CSU; nach: LHOffmami 1990,

S.11;E.R6per,CDU,in:FR16.6.1993)
In den markigen Wortcti ties Eit—SPD

Vorsitzcndcn Willy Brandi, that 1990

behauptctc, cs wachse zusammen, was

zusammengchfirc, schwingt (his uncr-

schtittcriichc Bekcnntnis zum deutsciien

Nationalstziat mit.

Bcio.g..P01itikern kiingtesan,als ob

dcr Nationalstaat die ictztc urid hfichste

Konscqucnz sozio-politiscitcrOrdnum
gen wiirc’, cinequasi nattiriiche, statischc

und cwig wéihrendc. Ein deutschcr

Nationalstaat wiirc dcmzufoigc nicht

das Ergcbnis historischer Prazcssc,
sowic politischer und ékonomischer

Entschcidungcn. Gerade bci der“Dcut—

schcn Fragc” wird dcutiich, wit: sicii

gcschichtiichc und aktueilc Fragen
mischen, wic die Gcschichte die

Gcgcnwart legititnicrcn soil. (...)
Dic Nation und ihrc Ideologic schtiint

auch in iinkcn Gruppcri Hochkonjunktur
zu habcn und ist als EiN mfigiiches

politischcs Ordnungskoncht von Ge—

scllschaft nicht hintcrfragbar. E3 er-

schcint quasi ais natiirliche, unver-

iindcrbarc Grt‘ch, ais him: as Deutsch—

land,dicNati0n,schon immcrgcgcbcn.
Ais politisch handeindc und historisch

informicrte und dcnkcndc Menschcn

meldcn wirchifclandcn Beireiungs-
gchaltcn disses Konchtes an, und wir

habcn ein Mcngc Fmgcn, die wir im

foigcndcn diskuticrcn woiicn: Was

stcckt hintcr dcn Begriffcn ‘Volk/
Vélkcr’ und ‘Nationalismus/I‘Iational—

gcfiihi’, auf die auch linkc Gruppcn.
scicn sic anarchistisch, autonom Oder

anti—imperialistisch orientiert, immat

wicder positiv Bczug nchmeti? Was

sind die angenommencn ‘gcmcinsamen
Traditioncn’, die ‘gcmcinsamc Kultui'
und Sprachc’? (. . .) Wic konmc es dazu

kommcn, und wciche Rollc spieite die:

Ideologic dcs Nationaiismusdabei? Und

kann,darf, soil as einen positivcn linken

Bezug auf die Nation, cine Art “links-
nationaic Befreiungsideologie" gcbcn?
Odcrwidcrsprcchen sich nicht vicimehr

die potitischen Konmptc von Nation

und soziaicr Revelation ?

1
“En Mann urine Mutton M Ma
etin Mann urine. Schaiien". zur

ldeologie data-i N‘Mtunaieri

in dcr Ideoiogie tiar Nationalisten gibt
es vorgcblich ohjaktive Kriwrimi zur

Bestimmung dessert, wait Nation ist
bzw. wie dieseentstatid Zutifichstsolttin

Gmpperi von Mcnstthen zusammettge.
tcbt haben die taint: gemeinsame 3pm»
Che Lind Kultttr cmwiukaltett warden

sich die Mcnsciicn dessait bawufit iiitd

entwickein sic mitt fiber Generatimen
andaucmdtis Zusammengehfitigkflitsi
gaftihi, das zuticm in ihrei“koliektivett"

Erinnemng verbieibtwirtidiasfifimppe
zum VOLK. Ergmift dicta Voila geT
wartime Gmppe initials iimttt Ftihmt

and am beaten quaiifizimeti Winner

die Matcht Oder wixd van amen ein

Stain gegriiiititata wirti this Voik zttt
NATION (vgi axmnpiarisch: MHi
Bochm 1932;k1itiscii:P.Altcr 1985‘,
B.Anderson 1988 AFRaitcmr1988)‘

Am Anfang stem him die KULTUH
gin Begriff tier iii titan Eiiittiittt derNciitin

Reamer: (NR) extiem nationalistisch
gcwcntiet unit seit Milli: tier 70m Jithre

idwtogisah maxim wurde Alain de

Benoist cin fmnzmigchai‘ Thwmtikei

dct NR,w1tft tier “Litiktsii” V01", sit, séi
rassistisch da sits: die vemchittdetmn
Kultumn die [titanium Gar Wilker (i)
cinebiien mid zersttjmt walla (vgt.
Wnifgang Hang 1991, 3.15). Die CSU
blast in dasselbti Ham: “Limit: ntthtt
Ausiiindflrhafl“ (FR 19292). Diem

wandet Vorwiirfe auf diia "‘Linkfi"

zurtick, (tic dicta dam Koloniaiismtis
unit Emperiaiismus gamacht hat. Be»;
griffe wic Nation, Valli, R8856 octet
Kuitur spieien iii tier Disitussion dist
NR cine sehr wcsemiicht: R0113.

“Gemeinsame Tmciiiionen” -

Smache, Kulim. fiemhichia
‘

Vorhertachendas Them 861‘ NH ist die‘:
Unaufiiebbarkeit kul‘tumflfif Differen‘»
zen So wurde in verscttiedenen fran»

zfisischen Zeitungeti (”Mow" t "Expat
ces 89” und “L identiw francaiste”)
behauptet, dafi as flit" tame Kultur schfid»
iicii sei, Grenzmt zu vemisciien. Le»
bansweisen and Traditiomm mien unT
vctciiibar. (E. Balibar 1991, 828)
G.Frey (DVU) begn‘itidet wine: rasw

sistische Parole “Austimder tans!”

“ethnn-pturaiiatisch" mit dem Nab-3m

t/l
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8,?ng gcr Kulluren (W.Haug 1991,

GeschiCl.1l101bcr versucht sich als

GCl'Cdc VSumschreiber:
Durch das

GCSCllschaofrl
der niultikullurellcn

Urzcln

l

werde ‘...dic Axlan die

C"1‘“deUUSCI'IKJr
1n Jahrhunderten

Idenlim
len nouonalcn und kullurellen

8.11) gel”
(211. n. L. Hoffmann 1990,

MW unb§gL
Der Herr vermpfl nicht

ans p01ilis\CrvhuBl13.l(>(lsinn,sondem
liigt

lug?” also.

cm Interessc, cm Bcrufs—

Und awsiilio isl'cinc Naljon, die Kullur,

Verhmmisn'lVVl‘Ckcllen
sie sich und ihr

“Ein M
luemandcr?

““0152; ohnc Elation isl wie ein

3-15) gab
eialtcn_.(E.Gcllncr199l,

Chamlsso
cm gemsscr Adalberl dc

mustang] dFUm 1890)'von sich. Daraus

Cnsch b

10

landlz'iufigc Meinung, ein

er Cine Nrauche
eme Nationaliliit, wie

mug, Sic 330
und xvi/oi Ohren haben

Cs Mans llllrde
zum

inncren
Merkmal

2m Univcrc
seins. DIC Nation wurdc

genden goscllcn. allc anderen fiberra—

donkbam‘nch cm'mg moglichon und

SauOflsfor
gescllsclmeIichcn Organi-

cin Bcwurg' “fr wurdc cin Charaktcr,

dichm umt§0m
und Identitiil ange-

1188an “J 3‘0 Zuni Subjokl werden zu

riSChcn “Cd-C-Nauon
hat ihre histo-

in ihrcm Zillonen,
und diesc spielen

Ollc”. (W
CWUBtscin cine wiehlige

NatiOnalbc-ISulzoach 1959, 3.1) Das

geschichufihumgln
sci cine Folgc der

rSaChc" C]
en [lbeilicfcrungficssen

afiOnalchc'f:Mm
1m Besilz eincr

quenlengc lichle und cincr konsc-

(de‘) NiCthinschaftscrinncmng
sah.

’c tchordt
dlC Geschichw, zum Sub-

01kgcislcr’c'n millels:‘wcltliislorischcr
finncr” w'

(HCgc1)1n Gestalt“groBcr

weiB dcr I? NaP0100n,Bismarck und

aliOnCn SUCkuck wer_,
schufen die

ganncn ilh 109“de
Nationalislen be-

umzuscmc.beJahrhundcrt
Geschichle

die N860
'

'

n und ausschlieBlich auf

Crrnancntll‘"
bczichen. Die “freien

SChulcn al :VCTdcn noch heute in den

Cgriff d

S

"“5010 Vorfahrcn" - ein

Sachcund;
nur

einc biologisehe Tal-

n ~ Verkanil
rein gar nichts bedcuten

aiscr deg £1},
Cbcnso die Remischcn

alsdcmsci1
lllclaltcrs, die sich nicht

aiSerrciC;
vchlaIIden. Das Remisehe

graphmch .chle Sic“ 501W gCO‘

Culscm
mchl mit dcm heuligen

CnSchgnanq'
Wir haben mit den

graphisch’
the

ver 1800 in dcm geo-
Cn GCblCl lcblcn, (133 home

N

mit Deulschlancl bezeichnet wird, ge-

nauso viel Oder wenig gemeinsam wie

mit den Menschen im bolivianischen

Hochland Oder der sibirisehen Tundra.

Trfifen wirauleineN von ihnen, konmen

wir uns weder sprachlich noeh gedank-

liehverswndigenfiberdazu spiilermchr.

Der Bcgriff “Gemeinschaftserinne-

rung” isl genauso abstrus und falsch.

Mensehen kennen sich nicht an das

erinnern, was friihere Generationen

crlebt habcn, "Erinnern" meinl elwas

vollig anderes. Der Begriff wird von

Historikem und Medien, vgl. die ARD-

Reihe “Wir Deutschen”, miBbmucht.

Er bedeutclAneignung und Umdeulung

hisxoriseher Ercignisse und Prozesse

im nationalistischen Sinne, und das

deutsche Volk betrachtet den Vorgang

als zu seiner Geschichte gehfirig. weil

die Deutschen der Gegenwarr so

erzogen warden sind. dafi sie sich mit

den Deutschen der Vergangenheit

verbundenfu‘hlen." (ebd., $.52)

Die “Deutsehen der Vergangenheit”

sind cine modeme Erfindung und nieht

geschichlliche Tatsache. Duhamel, ein

Bretone, stollte fest, ”... daf)’ die Ge-

schichte, die in den franzc'isischen

Schulen gelehrt wird. cine gefc’z'lschte

GeschichlederEinheitFrankreichsist.”
(ebd., 8.53) Das Glciche lfiBi sich liir

die BRD feststellen. Geschichte,

Traditionen undi Knltur sind keine

Fragen vnn Fortpl‘lanzung, sie sind

nichts Organisches, Wachsendes oder

Naturhaftes, sonclern von Menschen

gemachte Erziehung, vermittelte

Werte, Verhaltengnormen und Welt-

anschauungen.
Eine gemeinsame Sprache und Kultur

seicn die Vorausselzungen and “objek—

Liven” Kritcrien zur Bestimmung ciner

Nation.

Die nationa

fordenen zu Be

dens, daB jcde Gruppe vo

mit der gleichen Sprache einen eigenen

Slant haben miisse. 300 “deulsche”

Smaten wfiren dann noeh zu wenig, so

chicdcne Sprachen und Dia-

lckle wurden damals noch gesprochen.

Das Hochdeulsche war eine reine

Schriftspraehe, ein “protestamischer

Dialekt” (J.Grimm), der seil dem

16.Jahrhundert in den kaiserlichen und

{first} ichen Schrcibsluben von Beamtcn

geschricben
wurde. Die Niederlande

weigcrtcn sich ab 1648,derEmwieklung

zu folgen und kreienen aus politischen

listischen Pioniere

ginn dos l9.Jahrhun—

n Menschen

viele vers

Cniinden, um sich abzugrenzen, eine

e1gene Amtssprache, das Holléindische.

DemgegeniiberbehaupteteErnstMoritz

Amdt Anfang des 19.]ahrhunderts:

“Des deutsche Vaterland” reiche so

we1t,“... wie die deutscheZunge klingt,
daB holl'zindisch tatsfichlieh Deutsch sei

und deswegen eigentlich zu “Deutsch-

land gehore.” (ebd., $.90) Hier wird

siehtbar, daB die Naiionalisierung der

Sprache sich direkt aus Herrschaftsan-

spruehen ableitete. Nicht die gemein-
same Sprache schafft die Nation, son-

dern die nach Herrschaft strebenden

Monarchien machten bestimmle Dia-

lekte zu Amtssprachen: Das Herzogtum
zwischen Oise und Seine begann seine

Herrsehaft fiber die Gebiete auszudeh-

nenfdie wirheutealsFranlo‘eich kennen

Paris wurde Residenzstadt. Dort wurde
das“francien”gesprochen, das zunéchst

die (Sehrifbfipracheder Beamten war

damit das herrschaftliche Verwaltungs:
und Unterdrijckungsnetz funktionierte

Seit der franzosischen Revolution wur:
den alle anderen Sprachen in Frankreich

verdréingt, das “francien” zur “Sprache
der Revolution” erhoben. Spaniseh isi

nrspriinglich ein kastillischer Dialekt

Italienisch ist ein Dialekt der Toskana’
russisch der Dialekt der moskaue;

Region, japaniseh der der lokyoter Re—

gion, englisch der der londoner Region

(sendem London Residenzstadtwurde).
“Unsere Sprachen sind keineswegs

(. . .) ausschliefilich organiseh erwachsen.

Sie sind zum Teil das Ergebnis obrig-
kensstaallicher EntschlieBungen und

der WcrtmaBsu’ibe der gebildeten Stin-

de. Der spraehliche Nationalismus

nimml davon keine Kenntnis und be—

steht mit groBem politischen Erfolg da-

rauf,daB dieGruppierung derMenschen

nech Sprachen ihre “natijrliche” Grup-

p1erung “ist und daB jede menschliche

Gruppeihren eigene Staathaben sollte."

(ebd., 8.88-90) Sprache ist keine unab-

h‘zingige, objektive Variable. Natio-

nalisten schufen erst (Kunst-)Sprachen
um der Sprache eine ideelle Funktioxi

znzuweisen. Hochdeutsch begann erst

s1ch mit der Nationalisierung des:
Schulsystems und der Einffihmng der

Schulpflicht durehzusetzen (HO.

Ziegler 1931, 8.5-7). Bestimmte Re-

gionen sind aber immer noeh resistent

imd die Menschen sprechen im Allrag
1hre lokalen Dialekte, z.B. die verschie-

denen platt- odor niederdeutschen, die

rheinischen Dialekte, Schwiibisch usw.
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Volk und 11011011

In dc: gcschichtlichcn Abfolgc stchcn

cine gcmcinsamc Sprachc und Kuhw

am Anfang dcr Entwicklung zum “ge—
cintcn Volk”, das dann crwacm, wic dcr

Frfihling, um damn zur Nation zu wcr-

den. Solch romanmischc Vorstcllungcn
cntwickcltcn Nationalism: 1m 19.121111:—

hundcrL Da cs cinc gcmcinsamc Spra—
chc, Kullur und Identitéit dcr “Deut—

schcn” in dicschahrhundcnnoch nicht

gab, konmc objckliv auch kcin “deut-

schcs Volk crwachcn". Dcr Bcgriff
“Volk” isialsoein idmlogixhcr, kcincr,
dcr ctwas wirldich cxisticrcndcs be-

schrcibt. Vfilkischc Theoretikcr (wic
LB. MH. Bochm 1932) crkfiircn den

Bcgriff mythcnbcladcn aus dcr Natur,
dcr Baum wurdc das Symbol dcr v61-

kischcn Theoric: Ticf in dcr heimal-

lichen Erdc vcrwurzclt, slrcckc cr die

Krone dcm Kosmos entgcgcn.
Das “Vo1k” bildc cinc organischc

Einhcit, wic cin Amciscnhaufcn. Hic-

rarchisch aufgcbaut, dcm Hcrrschcr

untcrgcordnet, hat jcdc ihrcn und jcdcr
scincn Platz und Aufgabc. Dac “Volk”

war dcmnach immcr da, auch wcnn die

Mcnschcn sich dcascn nicht hcwuBt

warcn, cs sci nicht gcmacht und ver-

indcrbar, cs sci zcitlos. Dcinc Gcburt

bcstimmt damit dcin chcn and dcin

Schicksal dutch dcinc “Volkszugc—
hfjrigkcit”. Hicraus wurdc das”1ypicchc
Dcutschc” cntwickclt und in den Ktjpfcn
and Gcfflhlcn dcr Mcnschcn in dicscm

Jahrhundcn durehgcsctzt. D1435 sind die

Sckundfinugcndcn wic Ordnung, Dis-

ziplin,F1ciB,Saubcrkcitund Gchmsam,
dic dic bcstialischcn Nazi-KZ’S und

ihrcn mfirdcrischcn Kricg crst mfigfich
machtcn. Zu Beginn dcs 19Jahrhun-

dcrts bcklagtcn “National- und Volks—

thcorctikcr”, wic EM. Amdl, c1313 sic

kcin “dcutschcs VoIk” vorfandcn. Im

18. Iahrhundcrt konntc (fast) nicmand

angctmffcn werdcn, dcr Idic sich als

“Dcutscth” bczcichnctc. Dicsc 31nd

cine Erfindung nationalistischcr und

vfilkischcr Politiker und Inwllcktucllcr

dcs lQJahrhundcrts. Lctztcrcsahcn sich

aufgcfordcn, dcn Namcn “Dcutsch” zu

cincm groficn Gcffihlfl) zu machcn.

“Richtig dcutsch-scin" hieB dam auch,
Arbcilals “Diem: an (1431' Gcmcinschaft

”

zu vcrstehcn and nicht im klasscn-

kfimpfcrischcn S‘mnc am Unlcmmb

kung, Raub and Ausbcumng. “Dcr
Einzclnc is! nicms, dag V0114: ist allcs,

[32] SF 4/94

Sind wir mm schon wiedcr so weit, dafi in Deutxchland Imhwbuden brcnnenm
1'

immcr und cwig” bcganncn Politikcr,

Pfaffcn, Militars und Pfidagogcn um

die Jahrhundcnwcndc w prcdigcn. 1m

gcschichuichanusammcnhang bckam

dcr Bcgriff“V01k" cinc cindcutig mili-

tfirischc Aufgabc mi: rcligifiscm Cha—

raktcr. Das “dcu1schc Volk” cntstand

durch das Bckcnnmis and don Glaubcn

damn, durch dag Gcffihl zusammcnzu-

gchcrcn, dcn Fcind crkanm zu habcn,
dcsscn chcn brutal und rficksichtsios

ausgclfischt wcrdcn durf1c. Es cnmmnd

dcr Mythos vom “Vo1k”, dag wic cm

Mann himcr (1cm Kaiscr 31cm und

frcudig und opfcrbcrci: in (1143 Kricgc
(1870/71 und 1914—13) 20g, um sich

F010: Fargotof/AFZ

1

and andcrc zu massakricrcn. 30 mp!
bcrcitcL zogcn 114111111131“ bcgcistcrt 21111
die Schlachtfcldcr won: Vcrflun, 113111.,
1m Glaubcn fiir “1hr V0111” zu kfimpfcni
zu mnrdcn umd m smrbcn. Dicccsl
“dcutschc Dcnkcn" meme: gcschichv-
lichcs and :31ch Dcnkcn damn den
Mythos van dcr “mganischcu 1311111911
alicrdcumchcn S‘taambfirgcflnncn”, 1:113
zum “damschcn V0111" gemachtwmdcn.
Dies war nick: mchr himcrfmgbar,
anzwcifclbar, :1a imtionm ant“ cincm
WIR133111111 1111314316111 We:nichtdazd
gchfirtc wurdcffirvachfrci 1311111111: 1111421
mum Abschufi fmigcgcbcn durftc 1m

Kricg 0ch den Naz1~KE"s mordcl
wcrdcn.



Die Nationalisierung der Kulfur

.chlc idcnufizicrcn sich die Menschcn
In den WCSllichcn Indusuicslaatcn hiiu-

fig mam/“Hg und gliihcnd mit ihrer

an?“ ""d bckenncn sich zu ihr. Der

NatlOnalismus bringt erst die Nation

"V013 nicht umgekehrt. Er erfindei
""d modifiziert Kultur(en), ubwohl

Zr vflrgibt Sie zu bewahren Oder wie-

uggzubféleben. “Dic kullurcllcn Fclzeh

nal' I“llckcni dercr Sich dcr Natio-

liclizmfi-S befilcnl, sindifiiufig willkiir-

Gel]
lstonschc Erfmdungcn.” (E.

.. n(311991.387) Dichsellschaftcn
onncn beginncn, sich sclbst zum

megcnsumd quasi religidser Vcrchrung
4

_’{1&Chcn.“1n Niimbcrg vcrehrlc sich

(:11;DCUlschland nicht ctwa selbst in

o 1‘fen 35:0 Genes Oder auch nurWotans,

ictc cs sich selbst an.“ (ebd.,

Vere“; Dies? gcscnscharmchc Sclbst—

“iiengng findct auch hcute noch als

mm
W“ Mkamm ko‘nekfive sam-

a] Cu $15 Sumz dcrcn Zcrcmonicn uns

( 10
annismdflcrNationalfewrtag

n ’08:, finspra‘chcn dcr polilischcn

dcr N

n lm

nationalchV,dasHisscn
nalm

aUOnalflaggc, dic FuBballnallo—

.annsflhaft, die Wahlcn und ihr

“mills"?
1m TV u.v.a.m. Der Nationa—

zcrstértc lokalc Kulluren und

Zu 8:321“:VCflrclcrcincr“Volkskuliur”
Vergan'

am “Oh sclbcr crsl aus Tellen
or U

gcncr Kullurcn schaffw, 7..B.lin
dcm T

mahmc Von bestimmtcn Lie—

8 c'mcndcnzcn.EBgcwohnhcilcn usw.

Sfinlicslafld cmc anonymc, unper—

muschbc ---Gcselisciiafl aus.
aus—

ic Vor EEC“ atomISIcrlcn Indiwducn,

gemeina
Cm a"dcrcn durch cinc solchc

wird usamcKUllur zusammengchaltcn

Kuhn} '(cbdw 8.8912), die naiionalc

ation’alf‘um Mythos vcrklfirt. Der
Verges

ISmUS Ist dic Ideoiogie, die

imm
Sc" machcn liiBt“... (138 im Slam

Cr

all)“ Henschafl ausgcflbt wird,

schafiim” diesc Ausubung von Herr—

Ulki ”SGFCnncnlosc wachscnlasscn.
- sch” Nanonalismus war und isl

Cln
.

m HeI’I’SChafismguumann (L. Hoff—

ann1991‘ 5.12)

inchggc Wird' die “nationale Kullur
“

i
cr

n(icrt‘llibchchulcnund Mcdicn

mitten :1”de hcrgcslcllt. ‘Schulc‘vcr-
tur Silnur SPmChc,sic vermiucll

Ciseii crslamicn 315 “die An und

8:1 ménn
d0!” die Mcnschcn ihr (Zu-

OLCbC“ gcsmllcn und aus-

\

schmiicken” (lam Lexikon). Oder

anders: Kulturist Ansdwck unserer

chankcn und Gefiihie, unseres Ver-

haltens und miieinandcr Kommuni-

zierens. Em nationaien Sinai so]! diese

Kultur toial scin und fiir alle gelien.

Kultur sei kein Beiwerk,kein Schmuck

usw. mchr, sic "... is: heute das

nolwendige gemeinsame Medium, das
Lebensblui Oder vielleichl besser die

minimale gemeinsame Atmosphiire,

innerhalb derer allein die Milglieder

der Gesellschaft atmen and fiberleben

imd praduzieren kémien." (E. Gellner
199i, 3.611) E.Gellner beschreibt W61-

terhin die aligemcinen und zenualen

Kennzcichen einerindnsmelien Kultur.

—- universalle Schrifikunde und ein hohes

Nivcau rechnerischei. lechmscher und

aligemeiner Grundausbildung (groBes

Allgemeinwissen) . ..
'

.

— horizontale Mobilitfil, (Lil. die Fahigkelt,

Berufe schnell wechsein zu kénnen und

sich nicht zu frfih zu spenahsxeren
mit anderen Menschen komextfrei kom-

muniziercn zu kfinnen. da sue SlCh oft

nnlereinander nichl kennen

Die Medien sind mitveramnoniieh
ffir

die poliu'sche Kultur, da 536 mu inren
Bildem und Texten auch Weltinldcr
u-ansportieren. Median nofieren Junge
Nazis, halten ihnen Mlkros untcr the

N336, wenen sie auf. “New: Mythen

sollen clas Bewufilsein der Menschen
bestimmen,die“Asyianiensciiwemme
und das “Ausléinderpmblem werden
kreiert, nichtdas vieI realerc Faschisicn—

problem." (WHaug i991, 5.18)

Die Begriffe Nation und Kliltur
wachsen in der“nationalen Kultur zn-

sammen, die alie nnderen .Kulluren’
1n

cincm abgegrenzten. fishnet zersibrt,
aufsaugl, {unknonalisien

Oder

Ub'mi-
steigert. In der Diskussion derNR spie [

dieser Begriff eine genuaie Rplle, er

165i den alien biologisch/gcnensch
be-

n Rassismusbegnff zit-Kuhn-
rcile Einheiten seien ‘mit nauonalen
identisch, behaupten sue, die gemem-

same Kultur stifle geradezu ersl die

Nation Die Menschen scion in 1hrem

Verhalten, Denken, Kommunizmren

usw durch ihrc kuiLurellen Grenzen
vorbcstimmi und umschlossen. D16

'

enen Kuiiuren (oderNationen)vchChlcd
liche Distanz. Eme

bcsfiBcn cine natiir
. . u

-

Vennischung,eineBesemgung
kulm

roller Distanzen" emsp‘rnche dem
geistigen Tod der Menschhcn und wur-

stimmlc

dc unter Umstfinden sugar ihr biologi-
sches Uberleben gefiihrden (E. Balibar

1991, 5.29) Diesc Gedanken transpor-
tieren ein vfjllig statisches, ein zemen-

tiertes und ungeschichtliches Bild vom

Menschen, von sozialen Gruppen und

der Organisation ihres Zusammenie-

hens. Es gab nie isolierte menschliche

Gemeinschaften, in denen sich cine

eigenstfindige Kulturentwickeln konnte

und es wird sie auch hoffentlich nie

geben. Gerade dcr Auslausch und die

Vielfalt sind die enlscheidenden Kenn-

zeichen menschlicher Entwicklung. Es

gibt nach Meinung der NR nicht nur

verschiedene Kulturen, es gibi
wertvollere und nicht so wenvolle,

fiberlegene und unterlegene.
Franzéisische Theoretiker hierarchi-

sieren die Kulturen beispielsweisenach

ihrer Nfihe zur “Grand Nation", d.h.

daB sich manche Kulmren besser,andere
schlechter Oder gar nicht an die weiBe

franzfisische, institutionell embiierte

Kultur anpassen kfinnen. Frankreich

babe als “Land der Menschenrechte”

einen universellen Emiehungsauftrag
und sci daher der Mafistab ailer Dinge
(ebd., 8.32) Politiker a la Dregger Oder

Geissler stehen dam in nichts nach,
wenn sic behaupten, Tiirken kfinnten

nicht in die Geselischafl integrien wer-

den, wohl abet sogenannte Woiga-
”Dcuzsche”, deren Vorfahren - wieder

ein biologischer Begriff ! - vor fiber 300

Jahren aus einem Territorium auswam

denen, das nicht Deulschland war, weil

es Deutschland nicht gab, weder als

politischeTatsache noch im BewuBtsein

der damals lebenden Menschen. Also

kbnnen diese Leute auch keine “Deut-

sche Kultur” bewahrt Oder sonst etwas

damit gemacht habcn. Die herrschem

den Klassen definicren und konstruieren

erst die Kultur eines Staates.

Den “nationalen Massen” wurde

mittels der Medien ihre Lebens— und

Denkweise ffir legitim erklfm. Die

kulturclle Assimilation is: die Voraus—

setzung, sich in die Gesellschaft inte~

grieren zudiirfen. Dies betrifftSchwarze

in den USA und in GroBbritannien, die

dann “weiB gewaschen" sind, Araber-

Innen und Nordafrikanerlnnen in

Frankreich Oder Osteuropfierlnnen in

der BRD. Disses Integrationsmodeil
wird von der NR als fortschriulich ver-

kauft, obwohl es auf die vfillige Zer-

sldrung der mitgebrachten Kultur,
Denk— und Lebensgewohnheiten hin-

ausléiuft (ebd., 8.33) (...)
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Die Realisierung des nationalstaal-

lichen Prinzips zeigl zwei Grund—

bedingungen als historische Prozesse:

Erstens die Enlstehung eines ge-

schlossenen Territoriums als Herr-

schaftsgebiet mit einer Zentralgewalt,
d.i. die Realisierung zemraler poli—
tischer, wirtschaftlicher und rechtlicher,

apersonaler Hensehaft. Dutch seine

Emwicklung legie der absolutistische

preuBische Siam seit dem 17.1ahr-

hundendie politischen, reehilichen und

wirtschaftlichen Grundlagen fiir die

Griindung eines deulschen Staates, die

1871 erstmalig erfolgte. Eist seiidem

sind die ersien beiden Kriterien erfiillt,
die die Frage beantworten, seit warm

von einem deulschen Siam gesprochen
werden kann. Die Behauptung, die

Grfindung eines deulsehen Siames sei

quasi die natfirliche Emwieklung einer

naiionalistischen Politisiemng eines

Volkes,istpureldeologie,odervielmehr
eineLiige, um die historischen Prozesse

zu verdrehen, die zeitgesehichlliehe
Realiifit zu legitimieren and konlcur-

rierende sozio-politische Ordnungs-
vorslellungen auszuschalien.

Zweitens die Emwicklung ciner

nationalen Identitéit, eines Nationalbe-

wuBtseins, als alleiniges Vergesell-
schafiungsprinzip,dasdenNationalstaal
legitimien und seinen inneren Zu-

sammenhali festigt. Eine deutsche

Nation konme sich erst fiber die Her-

slellung einer kollekiiven ldemitfit als

Deutsche/r in der ersten Hallie des

20.]ahrhunderts durchsetzen. Dies

geschah fiberwiegend im Konlexi des

1. und 2.Weltkrieges. Diese kollektive

Identitfii wurde dutch Emiehung ver-

miitelt, wurde zum normaliven Wert

im Kaiserreich und im Naiionalsozia-

lismus. Endgijltig scale er sich mit den

Verspreehungen und Clem Terror des

NS-Staates durch, wurde die fiktive

Volksgemeinschaft zur nationalen

Realitéil. Eine neue, siikularisierteQuasi-

Religion hatie sieh zum vorherrschen-

den Vergesellschaftungsprinzip dutch-

gesetzt. Hier wird deutlich, (138 die

soziale Organisationsform des Natio-

nalsiaates nut eine clenkbare Mfiglich-
keii war und ist, sowie, als Ausdruck

eines besiimmten politisch-ijkonomi-
schen Herrschaftssystems, cine poli-
tische Konsmiktion sozio-historischer

Realitiilen isL (vgl. gmndlegend 211 die-

ser Begriffliehkeit P.Bergerfl‘.Luck-
mann, Die geselischaftliche Konslruk—

lion der Wirklichkeit, Stuttgart 1969)

Die Nation ist nieht cine gee-ail-
schal‘tlich verwirkliehte Mijgliehkeii,
weil “Viiiker” hegamnen, sich ais Na-

tion zu sehen, sondem weil Manner

aus Politik, (Geschichis-)Wissen-
schai't, Wirtschal‘t imd Miliiiir die

Kultur,Geschichte etc. amfdie Nation

bezogen. Die Gesehichie Lind Kultur

der Mensehen, die in einem bestimmten

Gebiei lebien, wurde nationalisieri, (Lh.

umgeschrieben, entsiellt, verdichtet

Oder zerslort. Die Nation isi erst seit der

iranzosischen Revolution ein Eegrifi,
und zwar ein poliiischer. Er wurde zum

Symbol und Mythos, der Massen

mobilisieri und Grenzen ziehL Daserste

deutsche Reich verdankt seine Existenz

Kanonen und Gewehrldufen. H.Baum-

garten, ein Historiker, Poliliker und

Schrifisteller des 19.]ahrhunderls,
sehrieb dem Krieg (1870/71) die zen-

trale Relle bei der Entstehung dei

deutschen Nation zu: ’Das Volk wira

durch den Donner der Schlachien

geweckt (. . .), damit die Menschen nicht

ihren eigenen Inferessen nachgehen.‘
Der Naiionalismus, die Begeisiemng
fiir die Nation, entstand erst mil dem

Krieg. Die naiionalisiische Stimmung
verschwand allerdings zum Leidweeen

ihrer Befiirworter in den 1870er Jahren

u.a. aufgrund sozialer Kiimpfe wieder.

Ersi zu Beginn dieses Jahrhunderis be~

gannen sich die Menschen, die im

deulschen Reich lebten, auch mil ihrer

Nationaliliii zu identifizieren. sich als

Deutsche zu fiihlen. Ein Krieg mil

Millionen vonToten (1914—18) and die

deuisehe Sozialdemokralie, die ab 1918

eine neue zentrale nationale Hen‘schaft

und staatliche Souveriiniiiiibegriindcte,
verbalf dem zur Durchseizung. Die

biirgerlichen Revolutionen und die

Industrialisiemngcn sehafften niehl die

individuelle Freiheit, sendcm slatt-

dessen die Naiion als politischen Faktor,
31$ Dolitisches Subjeki und “nationalen

Kollekiivismus”. (HMO Ziegler 1931,
S5-7)

Begriffe wieNation, Volk Oder Kuliur
werden in “Deutschland” von reemen

Poliiikern aller Couleur verwendet, um

den Lenten den Kopf zu verdrehen,
Gedzmken zu verbiegen, neue Myihen
und Legenden zu schafien bzw. alte

wicderzubelebcn, um Gefiihle wie

{remde Lander zu besetzen. Sic sind

keinc chankenspielerei. In vielen

Léindern der “Drilten Well” spiegeln
sie historische, politisehe und soziale

(* Abaleta = frz. v. ii has l'état = Nieder mit dem Slant).
Kama/a: FAU OG Bielefeld c/o Umwelizentrum, A.-Bebe! 537116-178, 33602 Bielefeld

‘

Entwiekiungen wndWirklichkeiien wie~

der. Verschiedenesozialeand politisehe
Gruppen in der “Britten Welt”

vet‘—
such(i)en, eurepiiisehe En‘twiekiimge
gesciiichte zu kepieren and fordem

eigene Smitten Oder bauen anfeine “na-

mimic Befreiung” Sei ea in Vietnam,
NerdKama, Angela, Mozambique,
Cuba, Nicaragua usw. Den warden aus

ami-kolonialistisehen Befreiungs-
bewegungen new S‘taalsapparaie, neue

biirokratische Maehtzeniren, die Hem-
sehaft ausiiben, politisehe imd seeiale

Oppesition unwrdmfielzen, die die M‘-
beiierlnnen auebeuiem and, ammun-

digen, die sexisiieehe and meietieehe

Ideologien vemirklliehen, die feltem,
morden and ver‘ireiben. ”Wirkiiahic
Befreiungstendenmn iron kapitali—
siiechen,pauiareha1eu undrassisfisehen

Hemchafisverhfilmiesen, him 211 einem

selhsibesiimmmwe Leben in seihstvei-
walteien Geselleehaften Oder sezialeii

Gemeinsehaften hat es higher nith
gegeben.

‘
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mlonqlistischer Entwickiungen
m Ruflland

V0” Mamas Mai/1y!

:nglc‘ZCm Artikcl soll dic im SchV-var-
C'slfluu en-Nr. 50 begonncnc Benefit-
"ms fong

chr russischcn Nationaiils—
Omplcrgcscm wcrdcn. Glcichzcutig
irek;

“CH
Flcr Artikcl abcr auch dlC

indcm :1 Akuon-SPEZIAL-Nummcr,

“alienalfc gcscllschafllichc Dominanz

i to Hi lslisciicr Emwicklungcn und

“mo“ Tergfunfic auch auBcrhalb tier
-

fer :Datriotlschcn Opposition. In

ur fufsariltcn Brcilc bcschricbcn w1rd.

icCinesfilcsy Wcisc wird dic Gcfahr’:
ntwiCkcIIch

immcr wciicriiach “rcchts

ham "(1? postscwmschc Gcscll-

ansmicflmch mncn und auBcn darstcllt.
‘Cnd nachvollzichbar.

C

‘UAif-imnd dcrflcgcmonic nationali-
Vi [Eton :PSCi'vauvgr Diskursc und Aku-

Schaftsgc'SIChbcmahc in allcn Gcscll-

rcxchcn findcn lasscn, isi cs

1: .oto. Morilz Milch/AFZ

\

schwcr, eincn Gesamtiibcibiick
zu bc-

haltcn. Am Anfang W111 10h k”?!
dar—

lcgcn, worin sich meme Emschauiiing
dcr national-patriotjschen IOpposnion
von dcr Einschéilzung Vadlm Dammis

(siche Inwwiew in SF-SO) unlerschel-

dct.

]. Ich sc
.

Zusammenarbcl
hc wcnigcr Rmpliucrthcit als

l und Annfiherung

zwischen den Gruppgri
dcr National-

pauiotischen Opposztion. DH? Vei—

cinigtc Opposition und das Bundms

”Einverstc'indnis im Namen Rufi-
lands", die kurz mach derhAmncsuc
im mandicsesJaMCS gcgrunfieiwur—
den, stellcn gemcinsarneBTOJek’t’e

der

sogenannlcn“unversfihnlichen
Op-

position mit den Vertrctfzm
dcr chef

maligcn Parlamcntsfrakuon (Ruzkoi,
Sorkin) dar, an dcnen auch‘fas-chi-
stischc Gruppen direkt un-d

mdm:ckht
batciligt sind‘. AuBcrdcm lasscn 51c.

idcologischc Annfihe-wngfzn.
zw1-

schcn sogcnanmcn nguonallslischcn
und swatskommunisuschen Gmppen

sowohi in dcr Bcfijmionuiig.
cmcs

nationalen korporativen Somahsrims,
als auch in dem Zicl dar Wiedcmmch-

tung dcr groBrussischen/sowjetischen
Staatlichkeitbeobachten. Dutch diese

links—reams Annfihemngen crscheint

die Trennung in staatskommunisti-

sche und nationalislische Gruppen,
zumindest was die gréBten sogenann—

ten staatskommunistischen Gruppen

(KPRFund RKRP) betrifft, kiinstlich.

Die KPRF, mit 600.000 Mitgliedem

grfiBLe Partei RuBlands, die Doppel-

milgliedschaften auch in faschisti—

schen Organisationen toleriert and

von diesen bereils als Beschfitzerin

der “weiBen Rasse” anerkannt wird,

ist meiner Meinung nach in erster

Linie cine national-konservativePar-

tei. Die RKRP (100.000 Mitglieder),
die vom national-revolutionéiren Zu-

sammenschluB der "Revolutionc‘iren

Opposition" ein Bfindnisangebot be—

kom men hat, istwohl auch ehernatio-

nai-bolschewistisch/nationalrevolu-

tionfir als im klassischen Sinne slaats-

kommunistisch.

2. Eine provokative Jelzin-gesteuerte

Téitigkeit dcr Russischen Nationalen

Einheit Barkaschows 1313! sich natfir-

lich nicht zu 100% ausschlieBen. Da

SF 4/94 [35]
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sich aber bislang noch nicmand im

weilcn Spcktrum dernational-patrio-
tischen Opposiljon in diesem Sinnc

gegen die RNE ausgcspmchen hat,
sondem im Gegenteil eigentlich aiic

die notwendige Einhcit aller natio—
nalcn Krfifte batman, mfifiw damn

foigerichtig die gesamie national-

pairiotische Opposition der Jclzin-

Gestcuertheitverdfichtigt warden. Am

eheslen ist wohl damn auszugehen,
(121865 in hohcn Positioncn poi itischer,
gcscllschafuichcr und miiiuirischer
Institutionen ultranaticnalistisch ge-
sinme Kriifte gibt, die die Existenz
dcr RNE und anderer Organisationen
in bestimmlcn poiilischen Situationen
[fir wichtig halten und sic deswegcn
unwrsulitzen, indcm sic: LB. cine ge-
richfliche Vcrfolglmg vcrhindcm.

3.1ch sti'mme damii fiberein, daB Schiri-

nowskijs LDPR keine faschistiachc
Partci is! und daB die chrbcwertung
der Figur Schirinowskijs durch die

westlichc Presse ehcr zu einam Ver~

gessen wichtigcr anderer ultranatim

naiislischerGruppen undZusammcn-

schliisse insbcsoncicrc wirklichcr

faschislischerGruppen fiiiirt. Aufder

anderen Seitc darf aber nicht verges;-
scn warden, dais es Lrotz der antisemi-

tisch beagriinmneri2 vordcrgrfindigen
Ablehnung Schirinowskijs dutch die

Mchrheit der national-pauiotischen
Gruppicrungen gemdc zwei promi-
nente Vertretcrjeiziger faschistischer

Parisian - Limonow Waflomi-Bol—
schewislische Partei) und Scharikow

(Nafional-Radikalch-tei) warm, die

ffirdiePopularitmdes LDPR-Laadcm

besonders unter der Jugend gcsorgt
haben. Dicsc Kontakte scheinen w-

mindestens nicht voilstfindig abge-
rissen zu sein. Schirinowskij haifmil,
das Festival “RussischerDumhbmch"
im Dezembcr zu finanziemn, Ms sich

schon viele
“

alts Freunde" van ihm

distanziert batten. Gicichzcitig be—
miiht er sich abet auch, den Konmkt
zu der resllichen national-mainli-
schcn Opposition nicht zu veriiemn.
So war er bei der Amnestie dercr, die

er noch bcirn Oktuhemmgch "im Stitch

gelasscn halts" im Mfirz disses Iahms
anwesend und sprach sogar aufeinem
Abend zu Ehren der Ammsticrten.
Beobachter der LDPR waren auch
auf dcm Kongrefl der Veminigtcn
Opposition “Rafilandx (Franzen van

Kaliningrad his zu den Kurilen"

MW

i

anwcsend. Mach einam in der Mos»!
kuwskij Novosti,Anfang Eeptamber,‘
venfiffenflichmn Artikel stem; Bin
junger Ex(?)~KGB Ag , Alexej
Wedcnkin, din Varbindungnfigur
zwischen der LDPR and def fawhi-i
mischen ENE (far. Er ist dime

‘

Mikfll zufolge sowohl Smiivemmr
Barkaschows flls anal-i Harmer deg

sieiivematcnden Vmimndan dear

Smatsduma chgwownkij (LDPR):
Wedenkin sammnitcaufn mmnziclJ
raise dutch die balm Wait als (Emmi
raivcrtrewr dear LDPR 111nm nut Galci
von verachiadmen Rwhmxtmmen,
sundam bckam in Mgentinien aueh
den “Ehmntilcl” “Bfigaddflhmr d1?!“
SS" verliehen, D33 digger Barium

bisiangnichifi‘jmimndickmfiknmal
genorgi hat, giciclhmitig ahcr auch

night dementiem wurde, swish: I‘m
sick.

‘

4. Es isl. leider 30, ciafl an ninth bai der im
SF beachriebemn antifafichisnsahen‘
Malian um cineabsolumEinmiaktion
im Sinnc aims geplamnn Angriffs;
auf Fanchiszen gamma; hat. Dim;
stehenifigiichmiteimr‘lielzahlihrer
Zeimngan minim im Emmi“: Mos-
kaua and as Damian nichtni Mating}:
Mainungnach habanenfdiaamipaniwi
lischen/antinaximalen Iinkan Gimpw
pen dutch ihm vieii m mark in rim

Vordergmnd gehcibena AmiJelzina

Option vemam, nine (immune anti:
faschistische: Trnnnungslinie 'z‘ui
zichcn and verlnmn no im Sag (161‘ im‘

thfilmis fibemacmignn ‘nationw
iistischen and mwjetimparialisti»;
wheniflmppimngmninamidhmd
sichtbams pnlitimhes Profii, dag

rechtzsitig ffir die» Biidungaimramfi
faschistischen linken Basia halite

semen kfinnen.
5. lab halta den antaunh dies Woman

linkszradikal im Karim aimposwow-
jctischen 66349113ch1; fflr dringemi
kiamngsbedfimig. Sim! aalbst in

westlichen, innhasondem daumchen,
poiitischen Eusammcnhfingen din
Kfimficn fiir diam Préidikm unga-
klart, so mm as {10011 unumsuitwn
fur cine antifaschialischa Pnsition,
die sin kritisnhas Verhfilmis mt

eigcnen militaristinchan/faschisti»
whenGeschichmmimimhIinfit.Was
sich dammit abcr in Rufiland alien
umer dam Bagriff linkmdikal var»

sammeit, mm niacin: nur in git-cziiiim1
Teiien zm‘ Knalitian mix; Famhimnfl



59”de auch zur Versohnung milder

Clgenon Gcschichtc. Stalin, Kim Il

Sung “"d Mao zu Linksradikalcn

:‘F‘firt. machcn dies moglich. So

“18'1th 93m russischcr “Linksradika-

.

”5 anno 1994 aus dcm Mund

Elm? EX(7)-Anarchistcn:

a
“Slnichtwichtig,werinKr0rwtadt

wig we? Sfthfi, nicht wichtig, war

at":1 hf?" ememfiispickel den Kopf

die Ch “8-Dassmdalte Streitigkciten.
eute keine Bedeutung mehr

be” 1305 Kriteriumjeder beliebi—
gen Tat Est: Diem sic der Sache der

eltrevolulion oderdicntsie ihrm'cht.

W .

$2131?“ dorm gilt: Bis! Du nicht

Giflde,vam1‘ meu gegen uns - and

_ érnzchten wir erbarmungs—
‘

Préktirefnd bereit, von ollen groflen

uni); bis;
der Revolution. van Ba-

unsialren [fl-{’01, 21f lernen. Wir ver-

Schieflen . cfne .Dlskussionen. W”

I Ze dew
”1

d'le deerwc’z’rtige Schnau-

i die Frénp‘i’lfltsmus undstellen rub-hf
1ar_ dig;- Waruvn?" F [Jr ans 1th

Sie 1"- W‘ en‘soll mchtso bleiben w“?

ensche” Wtssen, dafl die bezahlten

”Mere gfreuno’e _als Antwort auf

d’OSchm eradhmgkeit die abge-

Siohenab: {Vane doer die Repres-

{0,771,051 I:€{en._Bez derscheinlvaron
gefdhrlicIf €l{ (1.16368 Nonsens :51 Ste

er (.8 S
JV” 1/.1r begann der Weg.

-.

e. Uggéemmon an den Abgrund
eswegen sollten wir hart

“hr:

N

erklc'z'ren: Wir sindffirRepressionen!
Je31'iche revolationare Organisatioo,
die an die Mach! gelcmgt Oder dze

sich auf dem Weg zu ihr befindet,

soiltesick sews! vanpotentiallen Ver-

rfitem , politisch enmrteten Elementen

and Karrienlwen saubem. Als Revo-
lutiomiren is: um die chineszsche

Variame der Sduberungen am sym-

patischsten... Abser wir lassen auch

den Einsatz ems speziellen Straf—

apparates fflr die Séubemngen der

i zu (das sowjetische Model!

). Wir bemfihen ans,

(Zen Erfahrun-
Generationen

Parte

der 30er Jahre

nichls van den wertva

gen der vergangenen
H 3

211 vergessen.

Die Perestroim €51? voroei!

Jencs weilgcschichvlichc Evemgms,
m

dosscn Vcrlaufsich elneroerSich gagg-
fibcrstehcndcn Macmblooke iauhgote
und dcr Kalle Krieg sows

(in:

fig;
lichkcit cines heiBen .Kncgs poem

6

hien, 151 vomel. Neben
bzw.verringcrtsc . .

dcm politischen and geopolauschen

Vakuum hinterlieB die Peresuoika nach

siebzigjfihrigcr intensiver kommuni-

stischcr Propaganda auch ein riesiges
ideologisches Loch. Warum gerade dot

Nationalismus in verschieden Starker

Auspréigung dieses Vakuum so er-

folgreich ffillt, ist eine Fragc, die

zwangslfiufig zuriick in die russische/

sowjelische und wicder russische

Geschichte fiihrt, vor allem in die jim—
gcrc, sprich Perestroikazeit. Diose

wurdevor allem aus dem Weston heftig
bekIatscht,proportionaldazuaberwenig
verstandcn. [ch will der Auffassung
folgen, (138 die Perostroika in allererster

Linie cine aus der Krise dos staats—

sozialistischen Akkumulaiionsmodells

gcborene Nolwendigkeit fijr diejenigcn
darstellte, die gezwungen waren, ihre

Modemisierung der Produktion ver-

fflgbar zu machen. Die raschen Refor-

men ffihrten aber cherzucinem Zusam-

menbruch der postsochtischen Pro-

duktion, da sich die none/alto Elite der

Untouchables in gewohnt totalitéirer,
d.h. nicht zu kontrollierender Art and

Weise hauptséichlich an Ausverkziufen
und Vennittleropexationcn bercichort

hat und die Reformer: auf dem Riicken

dcr Mehrhcit der Bevfilkerung ausge—

tragen wurden. Nach offiziellen Anga—
ben lebt deneit rund ein Drittei der

Bevolkerung unter dom Existenzmini-

mum, ein weiteres Drittel lebt dicht an

der Grenze zur Annut. In einem atom—

beraubenden Tempo hat die Mchrheit

groBe Teile ihres ehemaligen Lebens-

niveaus verloren. Alle Vergleiche mit

sogenannten Dritte Weltléindem Ireffen

nicht das Wescn der russischcn Armut.

SF 4/94 [37]
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Zwei Italiener in Amerika

Kaum e'm Juszizskandal des 20. Jahrhundens hat

weltweit so vie] Aufsehen erregt wie 121215 663111-

nungsurteil gegen die beiden imlienisch-stinmligen
Anarchiszen Sacco and Vanzetti, die mach einem fa-

denscheinigen Prozefl 1927 wegen Raubmord hin-

‘gerichlet warden. "Ein Bunch. dag Geschichle nach-

vollziehbar macht."

Zambon / 287 S. '32 DM

RolfSchwendIer

UTOPIE

Uberlegungen zu einem zeitlosen Begriff
Der Autor beechreibt in einem kunen Abrifi die

Entwicklungsgesclflcme der Ulopien, um sich dann
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Um seinen lebensumerhalt zu verdienen, schn'eb

Mfihsam Von 1931-33 in regelméfiigen Kolumnen

Gedichte zum Tagesgesehehen. 1):: er mix seinem

Standpunkt nicht hinlen'n Berg hjelt, wurden die

Gedichte. die bier emmals wieder veréffemlicht

warden, zu einer Dokumemation fiber die leme Zeit

der Weimarer Republik.
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Absolutgesehen leben die Menschen in

der sogenannten Britten Welt wirkfich

wesemlich firmer, dies abet in der

fiberwiegenden Mehrheir im Vergfeich
zu RuBland schon fiber cine selmr viel

Iéngere Zeil. Gleichzeirig wurde Mes-

kau in der Studie eines Schweizer

Instituts als drilt-teuerste StadlderWelt,
der leuerslen auBerha1b .1 21133113, er-

miuelt. Die neuen/ahen Reichen zeigen
ihren Reichtum in einer mil Dekadenz

nicht mehr adfiquat zu heschreibenden

Art und Weise, und es scheim. als ver-

wandle sich der antrainierte Gehorsam

gegenflber dem Vorgesetzten in cine

selbstemiedrigende Achmng vor dem

Reichercn, was wie fiberall mir einer

Verachtung der in der sozialen Hierar-

chie niedriger Stehenden emhergeht
(Arme, Frauen, Kinder, Flfiehmnge).
Die, die an der Macht sind, nennen rich

Demokraten. Fiir die Mehrheir der Be-

vijlkerung stehen‘ sie und ihre Polilik

fiir den Verlust ifircs ehemaligen Le-

bensniveaus, ihrcr physischen (es gib'.
auch vie-1e russische Fliiehtlirrge aus

den ehcmaligen Sowjet-Repubi’rken),
sozialen und auch wertemfiBig psychi-
schen Sicherheit und dam i1 verbunden

fiir die von ihnen benulzten Begriffe
wic Demokralie, Liberalismus und

fiberhaupk pro-wesfliche Oricmierung.
Im Riickgriff auf die russisch/sowje—
tische Tradition wcrden den Pereslmi—

kaverliercrlnncn — nicht nur — van den

Ideologen dcr (hauplsachlich 1111111011-
schcn) Opposition Wene wie: Heimat,
PalrioLismus,Slawophilie,amiwestliche

Oriemierung sowic die “Ordnung einer

starken Hand” angebmen. Dies geht
einher mit der allgegenwéirtigcn Be—

schwfirung eines “mssischen Wages”.
Was diescn “russischen Weg” aus-

macht, das beschreiben am Hester: die

hier ungeschlagen populfirsten D‘ichter-
worte: "Mi! dem Versland istflwmnd
nicht zu begreifen."

Die Populafitfitesoterisch-mystischer
Publikationcn 1531 das Urteil des

“Leselandes RuBland"In einem etwas

anderen Licht crscheinen. Uberau auf

den B ficheruschen Moskaus sind solehe

Romano und Zeitschriften neben Pomo—

graphic und “Business fiirJedermann"-

Buchem zu finden. Diese allgemein
antirationale Stimmung ist Teil des

antimodernistischen Protestes der

Modemisicmngs—veriiercrInnen und ein

ausgczcichneter Néihrboden ffir den

nationalistischen Glauben an das Bes—

ser- und Berufensein sowie 11161165011:-
dere fiir den Antisemilismus, als emer

Furcht vor denjenigen die "irgendwie
atte Faden ziehen 11nd 1111:; 313121119
unverstandene Schickm! berrimmn."

Der Drunk des rich 111311 Driemieren—

mfissens 11an deg irgendwie ZurechtL
kommena 1111121 Uberlebens 111131 wenig
Raum fiir reflexives Denken veriangr
abet gleichzeitig naeh Erklfimngen, 11m

(1115 eigene hedmhte 11nd entfremdere
Schicksal besseremu mkfinnen In

dieser Situation fungiert dermm 1111:111-
reflexiven Denlcen 11111111116 AntisemiL
115111113 2113 alleserkwrende Alltags—
religirm.4

Die firemen vemchwimmn

In Zeitungen der untersehiedliehsmn

politischen Richtungen ram in 16112131
21311 besonders hfiufig die Wortve

f
bindung“postsowjetimherflaummrwr
der Imperativ “Neuordnung deg post—

suwjerischen Raumes”. Die witungen
3in in dem Mafle gemflt 110:1 Seq-
11011111, wie sie fiber die brennenden

sozialen Pmblemeschweigen. D113, was

der sich ads “eumsische Elite”5 be-

zeichnende Emir um die Geselilschwfit
“Arkmgeja” mir 311mm Kmnmkten zu

den Fuhrem der eumpfiischen Neuen
Reehten 5011011 vor zwei Jahren zu

prapagieren began“, wird jam 3111011

versmrkrvondemokmrisehen‘l’olirikem
und Journalism mematisiert: die Men‘-

ordnung des “‘Pnstsawjetischen Rau-

mes" ais Eurasischer Imperium Einige
Uberschriften (zumeistens Headhnes
oder grfiflere Amkel) aus der 315 deme-
krarisch geltenden “Nesawissimajm
Gaseta":

“DER STRATEGISCHE KURS
DER MEDERERRICHTUNG Rurl
LANDS" (27.114111), ”WEBER UDSSR

NOCH GUS" (8.111111); “AFRIKA

IN'I‘ERESSIERT RUBLAND MACH
WEE VOR”(13.Juni);“‘RUSSISCHER
NED-GMJLLIEIVHJS«2111ne1111e31’a111L
digmadermssischen Aufienpofitik” (13.
Juni); RUBLAND GEFALLT DER
JETZIGE STATUS KASPIENS
NIGHT" (15. Juni); ”VON DER

DESINTEGRATIDN EUR VEREINI-

GUNG” (6. Juni); “DIE AUBENL
rommruamm - Nahes Ans}-
land, fernes Ausland 11nd narionale

Interessen” (15. Jami); “1.1mm HZEI;
MAT - DIE RUSSISCHE SPRACHE L



Noch einc Variame der Reintegration

des postsowjetischen Raumes” (21.

Juni); “EIN EINHEITLICHER

EURASISCHER WIRTSCHAFTS—

RAUM — neuer geosu'ategischer Impe-

rativ" (2. Juli); “P‘ATRIOTISMUS

ODER FASCHISMUS” (23. Juni);

“WIR UNI) DER WESTEN: EINE

NEUE KOLLISION” (9. Juli); “DER

HERRSCHZER KLOPFT AN DIE TUR

— RuBland rcuet cine Monarchie” (26.

Juii).

Euras‘ier” Prochanow,

Nationalpauioti—
honorierle diese

Lische Emwicki ung

Auch “Chef-

Schlfisselfigur der

schen Bewegung,

offensichtliche poii

links:

das von Prochanow verehrte

Bild des nationalistischen
Malers Glasunow

unten: .

Alain de Benoist mid Serge}

Baburin im Obersten Sowjet der

Russ. Federation (ans Elememy

Nr. 1)

im demokratischen Lager: "DieZeitung
"Den" (das heutige "Sawtra") beein~

flufi: das Bewwzsein, mag sein m‘cht

gfofler. aber dafa‘ir elitc'z'rer hauptstc'id—
ttscher Gruppierungen. Wir tragen

einen sehr serifisen Koefi‘izienten in die

gostsowjezische Ideologie. ZB. erinnere

zch mich, mil welchem Erstaunen und

mit welcher Empb'rung unseren Mate-

rialien, die wirzurALg‘klc'irung fiberden

Eurasismus veréfientlichzen, begegnez
wurde. Jetzt wird die eurasische Kon—

zeption fast allta'glich benutzt, mil ihr

operieren sogar unsere Gegner, weil

der Aufbau eines neuen Superstaates
ohne eurasische Philosophie. ohne

eurasische Problematik. unméglich is!

Das ist unser Verdienst."6

I

Wenn vielleicht schon jetzt Zweifel

an der Unterscheidbarkeit von Regie-

rung und National-Patriotism entstanden

sind, dann nur deswegen, weil nicht

allein die Opposition ein Abonnemem;

auf Nationalismus, Chauvinismus etc

besith.

I

Kriege an der Periphetie des

lmperiums

Die mssische Regierung ist in verschie—

dene Kriege in denen von ihr zum “na—

hen Ausland” deklarielen Gebielen der

eiiemaligen Sowjetrepubliken ver-

WleCll, die heute ngBtenteils eigene
Nationalstaaten bilden. In Tadschiki-

stan .15qu ein Krieg weitestgehend

1giioriertvonderWeltfiffendichkeit,der
mlt aktiver Beteiligung des russischen

Militfirs und unter Einsatz modemster

russischer Waffen bereits zwischen

100.000 und 150.000 Menschen das

Leben gekostel hat. Hier schiitzt das

russische MiliLéir, das mit den Clans der

ehemaligen
Kommunisten verbfindet

ist, mit offensichtlicher westlicher

Absprache die Grenzen des Imperiums

gegen die “Gefahr des islamischen

Fundamentalismus”. Femsehberichte

aus Tadschikistan zeigen, wie russische

Soldaten mit russischer Flagge im

U_ntersLand die Ladschikisch-afgha-
msche Grenze vor den “heimlijcki—

schen” tadschikischen Mujahidin im

offiziell unabhfingigen Tadschikistan

schiitzen. In Abchasien sindjetzt,nach-
dem russische Truppen in rein russi-

schem Interesse an dem Krieg zwischen

Abchasien und Georgien beteiligt wa-

ren, wiederum RussischeTruppen, dies-
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mal als Friedensstifter, eingesetzt. DaB

das mssische Parlament diese Mission

mit einer Stimme Mehrheit abgelehnt
hat, stt’jrt sowieso niemanden mehr im

autokmtigchen RuBland dos Demokm-

ten Jelzins. Der neuste und ciner der

gel‘dhrlichsten Konflikte, in dem RUB-

land seine Hande so klar im Spiel hat,

daB selbst dieZeitnngen hierangefangen
haben, dartiber zu sohreiben, spielt sich

2.2L in Tschetschenien ab. Abgesehen
davon, dafl das Land, das sich schon vor

drei Jahren von RnBland unabhdngig
erklém hat, fnktisoh rundherum dutch

russisches Milit’zir abgeriegelt ist, will

sich die russischeRegierung nichtdirekt

die Finger schmutzig machen, um den

abtrfinnigen einstigen General derRoten

Armee und heutigen Staatschet‘ Duda—

jew zu stfirzen. Sie setzt auf die “Ge-

sunden Kriifte” Tschetscheniens und

finanziert den Bfirgerkrieg mit Geld

und Waffen. Natiirlich regt sich gegen

diese offensichtliche Einmischung
Rufllands, an der auch Ex-Parlamentst—

sprecher Chasbulatow (mit gown Kon-

takten zur national—patriotiscnen 0p-
positon) beteiligt ist, keinerlei Protest

in Ruflland selber, denn. wie es J uri

Bnida in der Nesawissimajn Ganeta7

erfriscltend ehrlich ausdrtickte, hat die

rassistische Berichterstattung der Me—

dien fiber Tschetschenien ein neues

Feindbild einer “niederen Rasse” ge-
schaffen, (133 (135 “dos Juden" abgelost
hat”. Vielleicht wirkt abet auch dot Ge-

schichtsnnten'ioht dos frfiheren sowje-
tiscltenLehrplans" nach, in dem es unter

der Uberschrift “Angliederung (l) des

Nordkaukasus an RuBland” gleich am

Anfang heist: "Ruflland hatte alte

Verbz'ndungen zzt den Vo‘lkern des

Nordkaukasus." Ganz am Ends des

Lehrbncitabschnittes steht sogar :"Die

Eingliederung der leker Nordkau—

kasiens in den Bestand Rufllands hatte

far diese nine positive Bedeuttmg. Die

Annd‘herung der Bergvdtker an das

russische Volk haif ihre Kultur und

Wirtschaft zu entwickeln." Da liegt es

docli nahe, die alien Verbindungen
wiederherzustellen und die “riickstfin—

digen Bergvolker" auf dem Weg in ihr

eigenes Gldck zu unterstiitzen‘“.

Die AnerkennungderWeltmacntrollc
RuBlands, die Clinton in seinem be-

zeichnenden Vergleich der Einfiufl-

sphiiren beider Lander zum Ausdrucl:

braehte (Panama und Grenada als

amerikanische Entsprechung des

[40] 3F 4/94

russischen >>nahen Anslands<<), wird

auch vom amerikanischen Botschafler

in Moskau in einem Interview in

Moskowskij Nowosti Nr.3l} 1994

bestfitigt: “Je stdrker die (gegen-
seitz'gen) nationalen Interessen berdck-

sichtigt warden. demo einfacher in die

Partnerschaft." lm Grunde genommen
hatalleinedie Insu'umentalisiemng von

GroBmachtpolitik und Nationalismns
sowie cine Verlangsamung der win-

schaftlichen Reformen die Ielzin Re~

gierung an der Macht bleilzten lassen.
Jelzin verstuchte der Opposition aueh

innenpolitisch alle Trflmpfe ans der

Hand zu nehmen. Dies ftihrte in einer

groBangektindigten Offensive gegen das

organisierte Verbreclien zu einer offi-

ziellen Legitimiemng der Polizeiwill-

kiir, die sich mach wie vor siehtbar in

alter erster Linie gegen Mensehen nus

den ehemaligen sfidliclien Sowjetrepu-
bliken richteL

Trotz der offensichtlichen “fleeing”-

Entwicklung der Regierung ist (let

politisch aktive Teil der Bevdlkerung
nachwievor tief in “Demokmten” until

Opposition gcspalten. Die absolute
Mehrheit der Bevolkerungist eher pas-
siv, zeigtc abetin den Wanton tmd auch

in meinen Alltagserlebnissen eine hohe
Affinitfit zn national istisehen. gmflrus»
sisehen und absuakt antiwestliehen
Positionen. In derSpnltung den politisch
aktivcn Teils ist die Opposition, die

sich hauptsfichlich nationalistiaeh-

patriotisch definiert und in der es Utter-

giinge zwischen rochter und linker Ideo-

logie in Form eines nationalen Sozia-

Iismus, Nationalholschewismus bis hin

zuNationalsozialismusgibt,zumindest
in ihren mooretischen Beziigen, LT.

aber auch in ihren Aktivitztten (e5 gibt
mindestens drei bewaffnete proto-
faschistische und fasehistische Kampf-
verbéinde) dereindeutig nationalistisch-

extremistischere Tail. Was sowohl

neobolschewistischc/stalinistisehe als

auch zaristisch/russophile bis hin an

faschistischen Gruppen eint, ist ein

“AntisemitismusdeleJahrhnndertsf“,
dot in weltverschworerischer Maninr

“alles Schllechte" auf die Tittigkeit
dunkler antirussischer Mdchte (“Zion
nistische Weltverschwdmng") zumclo

ffihrt und einen Ausweg aus der gesell‘
schaftlichen Krise in einem dem “mssi~

schcn Wesen” entspreehenden “genuin
russischen Weg" sucht. Dieser Weg ist

imperialfistisch), autoritttr-zentrali-

l

stiseh und sieht “den mssinohen Main-
sehen” nut in diner autoritttt, zwm§s~
kollektivistisch verfafiten Genellsehiif1

antgehizben.

”Ex glitz tztd”ttlnr lift/tit kt;

lzdktmz’zt dtttttd nit: dmt

Arlwt'ttmdtatt Maren. tttt”

Foto: Markus Mnthyl
l

Intettektuetttn flatter kufitmdt‘t

Die heutige Rollo derintnsisehen Intel—
lektuetten nhnelt vnrdergrtmtfig dcr
Situation im 19Jahrhuntitnt ate meh
die Intelligenz wharftn Prowwwdcr
nnd Slawophile (idolationintinoh etiqu-
tierte) teitte. Vordergrfindig meint, dill}

hentzutage weit moor sieh delbnt als

Demokraten bezeichnende Intellek-
tuelle'm Witklichkeit kennervative nod
nationalistische Positionen vertre “n.
Hier eine Kostpmhe tint “Redikal-
demolcratin" Vatetijaanodwmsknja:

“Wteviel Raketett day dattwkt‘attscitc
Amerika auf den ninhtdenwkmtimktm
Imk abfeuert, bemtmkt’gt Wok amok!!!
nicht. Mniner Meinung mnhtjn mkr.
dam beggar Gamma wmetzmt mt'tvh
die Unannehndichknz‘ten, dz‘e in Him-
skinm nndNagamktpam’ertsz'ttd ntnht

in Schrecknn. Snkanen Ste, wasflflr ein

Bonkan dafdr ant Japan gewordm kn.



(DY:
G7 lag! in Tokyo and es gibt ein

l_ ralesParlament. Warum erklc'iren

:18 Indianer in Amerika nich! ihre

oiuveriinitiit? Ofl‘ensichtlich haben

femerzeit die weiflen Siedler gut mi!

”31871 gearbeitet. Aber wir haben dies

m.” unseren ”heute Wilden Tungussen"
mcht zu Ende gebrachl.""

Wlm Kampf um die Macht scheint die
ahl des politischcn Etikctts sowiesd

32°F an der politischcn Konjunkturals

D‘n Ufierzeugungen gcpréigt zu sein.
ICS

Wird besonders bei Politikem wie

RUZkOI und Schirinowskij deullich, die
1m Vcrlaufc ihrcr politischcn Karrierc

mchrmals das politischc Lager wech-
sel ten. Nichtsdcstotrotzgibtes aber auch

Lfillerden Intellektucllen chrzcugungs—

tater. Vicle national—patriotischc “Kul-

bischaffcnde" wirken durch ihre Ar—

Krlcl‘cn
weit fiber die explizit polilischen

meg?
dcr Opposrtion hinaus und ge-

stchcn
z.T. groBc Populariu’it. Ihncn

hallcn Vcrlagc, groBe Ausstcllungs-
n

und anderc Veranstaltungsorte

221:0 Emschriinkung zur Vcrffigung.

FfirQLdicser Stars ist Eduard Limonow.

Wirglnhtrifft die-Bezeichnung Faschist

Zeichlc
1.u. Er isl mcht nur Mitunter—

lionm-ncr
dcs Alufrufs der “Revolu—

der D2“
Opposmon" (Abgedruckt in

Stil -Sondemummcr) sondcrn dcm

i
nach auch 1hr Verfasser. Limonow,

n den 70cr Jahrcn des Landcs vcrwic—

:0“. machte sich mit seinem sozial—

“USCECH Roman ”Das bin ich Edi-

‘c-‘rChlfa cincn Namcn. Dort bcschrcibt

E
Sfllnc prekfirc Situation als russischer

Rmfgrant
1m rcichen Amerika. Eine

(10th andcrcr Bficher, cbenfalls aus

'

er

Verlicrcrpcrspeku've geschriebcn.
dvancrcrten zu Kullbfichem innerhalb

$3 russischcn Hippic- und Punkszene.

sofigrendlimonov‘f nicht versteckt,

N
_0m in aller Offentlichkcil als

ational-Rcvolutionéir auf faschisti—

:SZen Vcrsummlungcn auflritt, schreibt

letyimh Vt'eiterhi’n Dficher. Eines seiner

r'

. Cn

Buchcr, Limonow gegen Schi-

mowsku sol] gleich mehrcrc Rckorde

gfbrochen haben. Es wurde in absolut

Eggcster Zeit in cincr Aul‘lagc von

in f.000 Exemplarcn gedruckt und ist
ast alien Buchliiden Moskaus zu

findcn. Die Hiilftc dcr Auflage war

SCllon nach cinigen Wochen verkaufl.
D10 Hauptthese dcs Buches: “Der feige

gélbjude Schirinowskij kbnne nicht

uhrcr der russischcn Patrioten sein",
Zlchlt darauf, das Wahlerpotential

Schirinowskijs auf die Seite der ”ech-

ten” patriotischen Revolutionfire zu

ziehen. Limonow, auf den Antisemi-

tismus seiner patn'otisehen Landsleute

vertrauend, versucht in jeder noch so

absurd erscheinenden Situation an

Schirinowskijs “waltre” (“zionisti-

sche”) Mission zu erinnem und benutzt

antisemitsche Metaphem wie die fol—

gentle:
“Wer die heroischen Gedichte der

Meetings und Demonstrationen nicht

ffihll. wen die Volks—P‘rozesrionen , Flag-

gen. Schreie, Reden. Zuranvnenstc‘afie,

Kdmpfe und das in den Kc'impfen ver—

gossene Blur nick! bewegen. der is!

einfach kein bialogisch vollwertiger

Mensch. In said: einem Menschenfeh—

len Leidenschaft, Begeisterung. Pfefler

und Salz. er is! Ieblos, ein Stfick Seife,

aber kein Mensch."

“Radikaldemolqatischc”Journalisten

sehen in Limonow aber naeh wie vor

den talentierten Schriftsteiler und nicht

den faschistischen Aktivisten, obwohl

beide in seinen letzten Bfichem deutlich

verschmolzen sind. lm Rufiland des

Jahres 1994 braucmsich Limonow nicht

einmal mehr selbst zu verteidigen: ”Sie

sind kein Amisemiz. DJz. ich weifi’ sie

sind keiner, aber..." leitet cine “Frage”

ein, auf die Limonow im Prinzip nicht

einmal mehrzu antworten bmucht. Das

Interview, das in der “demokratischen”

Wochenzeitschrift “Stoliza” (Aufiage

100.000) verdffentlicht wurde, bietet

noch weitere Hdhepunkte: Auf die

Frage, wie er sich im Krieg in Jugos-

lawien geffihlt hat, antwortet Limonow

am Schlufi: "Krieg — das is! Freiheiz.

Dort sind die Menschen unheimlich

fret.
"

Aufdiese Antwan [E1111 dem Inter-

viewer nichts anderes ein 313 die Frage

“Schiessen Sie gut?”
Wie Mann sich im Krieg frei ffihlen

kann, demonstriert der auch in Deutsch-

land gelaufene Dokumentarfilm “Ser—

bien Epics “. Er zeigt den Faschisten

Limonow, wie er von siclnerer Distanz

aus mit einem Maschinengewehr auf

das belagerte Sarajewo schieBt und den

bosnischen Serbenffihrer Karadcics

daffir lobt, wie er der Neuen Weltord-

nung entgegensteht.
Einem anderen nationalistischen

“Kulturschaffenden” war dieses Jahr

ebenfalls Erfolg beschieden. Die Aus-

stellung des Maiers llja Glasunow, die

fiber einen Monet am Manegeplatz in

einem der grdBten nnd nrestigetréich-

tigsten Aussteilungssfile der Stadt zu

sehen war, iieB die Leute Schlange ste-

hen wie einst vordem Ieninmausoleum.

Sega: Jeizin und Moskaus Bfirger—
meister Luzkow slatteten der Ausstel-

lung offizieile Besuche ab. Jelzins

Reaktionen auf die extrem agressiv-
nationalistischen Bilder waren (lurch-

weg positiv, was Sawtra Chefredakteur

Prochanow veranlafite, Glasunow ffir

seine stimulierenden Bilder eine Lob-

hymne zu verfassen. Als Werbung ffir

diese staatlich gesponserte Ausstellung
hingen in ganz Moskau 1,5 mat 0,3
Meter groBe Plakate des berfichtigten
"WitjaS”-Bildcs (Siehe DA-Sondemum—

met), auf dem ein junger “slawischer

Arier” mit B ibel und Kalaschn ikow den

heiligen praweslawischen Krieg ffirein

neues GroB-RuBland verkfindet. Die

Werke Glasunows spiegeln das gesamte

Repertoire russischer Xenophobie wie-

der. Angefangen vom “vertierten Tata-

ren” (Im Hintergrund sind aufgespieBte
slawische Kfipfe zu sehen) fiber die

“jfidisch dominierte” Oktoberrevolution

bis zur Kreuzigung Jesu Christi, in der

“die Schuldigen” fiberdeutlich zu erv

kennen sind. Dazwischen immer wieder

gute bionde blaufiugige Slawen, lo-

gischerweise in‘der Opferrolle, denn

IljaGlasunows Lieblingsthernaist, wie

das vieler anderer russischer Inteliek-

tueller,12 ein angeblicher Genozid am

russischen Volk. Obwohl auch viele

Russlnnen Opfer des Stalinschen und

Nachstalinschen Terrors wurden, ver‘

decktdieseFormulierungdenCharakter
der russischen Dominanz sowohl im

zaristischen Rufiland als auch in der

Sowjetunion und legt eine nichtrus—

sische Schuld an diesem “Genozid” sehr

nahe.

Auch unter den Unterzeichnem der

Erklfirung des Bfindnisses “Eintracht

im Namen RuBlands” (Siehe DA~

Sondemummer) sind neben einstigen
hochrangigen Politikern und nationalen

Untemehmem auch bekannte Kfinstler,
wie z.B. der KinoregisseurGoworuchin

zu finden. Dieser beendete im August
dieses Jahres mit dem Film “Die grofle
kriminelle Revolution" seine nationa-

listische Filmtrilogie (die beiden an-

deren Filme heiBen “So darfman nicht

Ieben" und "Ruflland das wir ver-

loren" ). Der Film lief ebenfalls an be—

sonderem On, téiglich zwei Mal fiber

cine Woche lang. Sein Hauptthema,
das “Ausbluten” bzw. “Aussaugen”
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RuBlands, das aufGrundder miserablen

wirtsehaftlichen Lage v01 scheinbar

realem Hintergrund ablfinfl. wird

filmisch in eine Bedrohung Rufilands

dutch andere Vfilker, insbesondere

durch cine “Gelbe Gefallr”, nmgesetzt.
So téntdie Stimme des Sprechers gleich
zu Anfang des Filmes dramatisch: “In

China werden 1m Jahr 2000 vor-

raussichllich fiber zwei Milliarden

Menschen wohnen.” — Pause - ”Sie

haben nur einen Ausweg: Nora‘en.”

Auft‘zillig ist die Plumpheit filmischer

Minel: Permanent sind neue aufblii—

hendeSlfidte undGewerbegebieLe hinter

den Grenzen RuBlzmds zu sehen. Um-

gekehn werden dafiir leer nach Rufiland

zurfickfahrende LKW’s gezeigt, die

znvor sohwermitBuntmetallen beladen

naeh China Oder wonndershin gefahren
sind. Spfiter wird dann ein fein geklei-
deter chinesiseher Handler beim Ver-

sueh, seinen russischen Lastenniiger
fibers 0111 211 hauen, gezeigL Der 111612-
liche Kamerasehwenk auf den russi-

schen Panzer nebcnan ist 11111111ti131-

stfindlich. Der Besncherln des Filmes

wird Angst gemaeht, Angst vor Chi-

nesen, Angst vorder MAFIA, 11nd wenn

mensch anch nur die Hfilfte von dem

glaubt, was in dem Film gezeigt wird,

dann sind wir reif ffir den “Starkcn

Mann”, der Ordnung, Ruhe und 3 ieher—

heit verspricht.

Russische Gegenkuflur _

auf dem Wen nach reams

Auch in dermssischen gegenkulturcllen
Szene henscht Venvirrung. Sie ist ein

ebenso erfolgreiehes wie trauriges Feld

nationalislischer Aktivitiiten. Fiir cine

Veranslallungsreihe mit dem Namen

“Russischer Durchbruch"13 gelang es

die ehemals populiirste Rock/Punk-

gruppe zu gewinnen, die frflher anti-

aumrilfire, antisowjetisehe und ami-

militaristi‘sche Texte sang 11nd deren

Milgliederselbstunlersowjetslaallichen
Repressionen linen. Aufdieser Konzert-

AufMeber ,,gegen den Strnn‘a“

: 11011 ,,Anamhie” bis ,.Zulcunf1“
‘

115 verseh. Motive. Prnspekt 131-11

PRO. Peter R1153.
1 Herzngstr. Fifi/IV, 80796 11111111311911.

Wir drunken 11nd entwerfen such

naeh Euren V‘oriagen 1 113113611.

"11039113081235 Fax 0891313131 8511
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reihe treten Milglieder der bereils be-

nannten “Eurasischen Elite" auf 11nd

propagieren den Ingendliehen, die

hauptséichlich wegen der bekannten

Gruppe die Veranstnltung besuehen.

einen “Nonkonfonnismus”, der nicht

nur“Tradition 11nd Avangarde”, sondem

auch die “Links— und Reehtsextreme"

vereinen soil. Mittlerweile unterschreibl;

der Stinger der besagten Band (Grasch-

danskaja 0110101121) sugar schnn gemein-
same Erklfirungen mit dem Fasehismn

Barkaschow (Siehe DA Sondemummer:

“1311(an der Revolnnonfiren Oppo—
sition”) wobei er sich selber als ultra—

linken Kommunisten 11nd snwjetischen
Nationalisten bemiehnet und bedauerL

zur Auflbsung der Sowjetunibn bei-

getragen zu haben. Die z.T. sebr 110'

pulfiren national-panintischen Rock-

bands, die offensiv einen “Russischen

Roe
”

(angeblich der beste der Welt)

propagieren, stehen bei weitem 11113111 in

der Mine der Gesellschaft, nls ver-

gleichbare Versuche eines “Naziroek”

in Dentschland. Darin 5111113111 11111311 die

Tatsache, daB es bislang keine nem—

nenswerten Distanzierungen bzw. of—

fensiven Reaktionen von anderen

Gruppen der Punk— 11nd Hardcore Smne

auf diese Tendenzen gab.

Wer ist hier eig‘en’rlich kein

M11101?

DieReaktionen der sngenannten demo-

kratischenLinkcn wie 2.3 derParteider

Arbeit und anderer Gruppierungen auf

den sich immer weiLer ausbreitenden

Nationalismus sind klfiglich. Genansn‘

wenig wiedie“linksradilcalen”Gmppen
enlgegnen sie den zil‘. auf 1101113111 theo—

retischcm Niveau operierenden Vor-

denkem der National-Patriolen nieht

mit cincr Entlarvung ihrer Konstrukte

und deren Implikationen, sondem

greifen diese konservativen Dislwrse

z.T. sogar populisliseh auf. So scheint

dcr vom Anarchosyndikalisten zum

Labouristen mutierte Andrej lsajew
(Milbegriinder dcr KAS) ebenfalls in

die Reihcn der Retler RuBlands fiber-

gewechselt zu sein. Naehdem er und

seine Organisationen: KAS, KASKOR

und Solidamosc geniigend'l‘echnik und

finanziellc Umersmtzung von west-

lichen anarchistisehen 11nd linken

Organismionen nbgezngen haben, ver-

(iffemlicht er in seiner Eigensehnft als

(31111111111111dergewencmmmnaimn
Zeimng Selidamnw dappelseitig Pro-

paganda gegen das Abueibungmht.
Alleine die 131111161 111331111 1131111111111, 11118

1311111101 Isajew in 1.1111 mssischen 011110-

dnxen Kirebe nder dem Vatikan einen
neuen Spenser gefnnden hat. Isajcw
emeist sich 1111‘ 111:1" Hahn seiner 11:11,

11111111 die 11011561111111.1111 1111131111111 Revo-

11111011, die 1111 111111111me Mafie‘auf
12111111 Rfleken der “Frauen ausgelmjgcn
wird, wrlldeanssmnen111711 nachdcm

ihnen bereils Heim 11nd Familie‘ als

wahre Emanzipafinn verkauft warden,

11111211 110011 einen Gehfimwang auror—

legen. Einen wmvnlien Beinag zum

Vemantmachen 11111 Arbeiteflnnen‘mit
“aufgeklfirten panioflaehe‘n Posinoncn”

leistete die Solidarnnse~fledaktion,
indem sie 1111111113111 “aim-n Bekanmen”,

dem Kinoregiasenr anemehin eine

anpelseite einer 1111111 diesjfihngen
Ausgaben 1111 1111 Interview 1111' “Ver—

fflgnng stellm. Wemger 11111110111011 da-

f‘nr abet 11qu 11111113 einfallmzeln kam

disses Iain der 11111111 i111 Weaten‘ ge-

sehfitzte Links~Mben1ist Boris Karga-

1111111 dab-err. $1111 111111111: In eincr

“211111111311Scbmkthempiemasfiigemum
der “Neuen 1111131111” 1111 11.111111101112111-
aieren, 3111111111211 versmntliehen. 11111011
1111;111:1111 als Allhnilmmel die n11111chc

11111111111111; 11111111 "111111 1111111111“,
sendem 11111111 gegen die negativen Aus-

wirkungen 11111" mnnnpolistiachen ‘Pri-
vatisierung Lauglicb 311111”. Diese naiv

idealistisehe Benncbmngsweise dcs

3111111133 nnehdazuim bismrisehen Kon-

text 9.111131111111111, 11111111111111
monopo-

listische Wesen 1131111111 11111 3111111“
31111111, als 11an 11111 Nam-11111111111111:-
Klaus. die mit seiner Hilfe fiber dic

Verteilnng des gesellsehamiehcn
Reicmnms and 11.115 Sehieksaudcr
Mensehen in geradezu fendalistisehcr

Weise 11118111111111.1111 Wamm 11115 in

Zukunf1'1n Rufiland 111111613 56111 son
kann wahrsehninlieh anch Kargaimk1J
nicht 111111111111 [lurch die Bedenmngs-
losigkeit (i111 demokralisch soziali-

stischen Gruppen snebt Kargalitzkij,
der sieheriich kein P11111111 131, objekliv
aber gemdezu 211 einer 11211111111011 mil

den gmflen pauiotisch-knmmunisn-

seben Parteien (KPRF RKRP), dcrcn

Fuhrung 311111 11011 solch einer “Schock-
Verstaailiehung” einen 1111113311 Flaw.

im neuen emisehen Superstaawrhoff1.

fig
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Kapifalismus der “freien”

Konkurrenz

Die bercils am Anfang eriviihnte Spezi-
fik kapitalistischcr Entwickiungen in

RuBland triigt in sich selbst stark

totalitfirc Zfige und {ordert aufmchreren

Ebenon cine Faschisicrung der Gescll-

Schaft. Instabilitijt und Schwiiche der

russischen (")konomie weeken bei

ffihrendcn Finanz~und Wirtschafts-

kreiscn cin vcrstiirktes Interessean ciner

1nncren“Stabilisicrung"; z.B.nach dem

Chilenischen Modcll Pinochels, indem

auch faschistischc Gruppen wie dieRNE

.1111”

llundcrlc warten wiefriiher
VOr dcm Lenin-Mausoleum

GufEinlafl in die
G lasunow-Ausstellung

lbren Platz hiitlen. Doch schon jctzt
blClCl die A11, wic sich Kapitalismus
derzcit in RuBland manifestierl (durch
7..B. cxtrem hohc Zahlcn von chrfiillen,

Schutzgcldcrprcssungcn und bezahlwn

Mordcn), faschistischcn Gruppcn 315

Wach- und Schutzpcrsonal sowohl cine

finanziclchasisalsauch eineoffizicnc

Struktur. In fast jcdcm noch so kleinem

Geschfift der Moskaucr Inncnstadt Silll

hcute cin uniformicrter Wfiehtcr. SO

formiertc sich bspw. die faschisliSChc

Legion Werwolf, die zwei cigcnc
Aussteigcr umbrachte und angcblich
Anschliige auf vcrschicdcne Poiitiker

End auf Vorffihrungsstfitlen dos Films

Schindlcrs Liste” plante, unter dcm

Dach cincr solchcn Wachgcsellschafi-

Foto: Markus Mathyl

DieAufdeckungdieserGruppewarden
meisten Zeitungen nur eine Randnotiz

wcrt. Noch befremdender wirkt das

offizielle Statement der russisehen

Sieherheitsbehorden, in dem behauptet

wird, daB diese das erste Mai mit einer

so gut organisierten faschistischen

Struktur konfronticrt gewesen ware.

Dies legt nahe, daB Gruppen wie die
RNE, deren Existenz spfitestens sent

Oktober 1993 auch der russischen

Polizei bekanm sein sollte und die

mittlerweiie ihre Zeitungen sogar

umsonst veneilt, nicht als faschisu'sehe

Gruppe, sondem als “gute Patrioten”

angesehen werden.

Insgesamt wird deudich: Auch wenn

es vielleicht zu keiner massenhaften

Unterstfitzung ffir ein neues “ultra—

rechtes” Regime aufder Strchkommen

wird, so ist doch die Gesellsehaft viel

zu schwach, einer solchen moglichen

Entwicklung etwas emgegenzusetzen.

Die Gleichgfiitigkeit gegenfiber den
“Pogromen in den Kfipfen”, die sich 1n

Form von national—chauvinistiseherund

faschistischer Propaganda tfiglich in

hunderttausender Auflagen fiber das

Land ergieBen, ist zu groBcn Teilen

cine Folge dcr Nichtaufarbeitung der

Stalinistischen Vergangenheit. Sie lastet

wie ein Alpdruck auf der russischen

GesellschaftundbcgfinstigteineGleich-
gfiltigkeit auch gegenfiber anderen
Schreeken. Die Perestoika ist vorbet.

Anmerkungen
_ .

(1 ) Aufdem letzben KongreBder Veretnlgten

Opposition, “Russische Grenzen von

Kaliningrad bis zu den Kurilen". der im

September dieses Jahres slatlfand, war

unter den LT. sehr prominenten Haupl-

Unterzeichnem (u.a. Ruzkoi) des

gemeinsamen Protokolls auch ein Mit-

glied der faschistischen National-Re—

publikanischen Paneir

(2) Obwohl Schirinowskij selber nicht mit

antisemitisehen AuBerungen geizt. dient

seine jfidische Herkunft nationalisti-

schen Konkurrenten als willkommener

AnlaB, ihn eines Ffihrers der russischcn

Patrioten ffir unwfirdig zu erki‘airen.

(3) Aus Bumbarasch Nr.5 1994, einer Zei-

tung dcr ehemajigen kommunistischen

Einheits-Jugendorganisation Kom-

some]. die neu formiert von KPRF und

RKRP finanziert wird.

(4) Siehe hierzu Dedev Claussen, Vom

JudenhaB zum Antisemitismus (Vor

allcm das Einffihrungsessay). Samm-

lung Luchterhand 1987

(5) Eurasimus: Theorie russischer Exil-

philosophen der 20er Jahre dieses

Jahrhunderts, auf deren Grundlage
russische faschistische und neu—rechte

Gruppendie Nafiirlichkeitbzw. Zwangs-
lfiufigkeitder B ildung eines Eurasischen

Reiches/Blockes behaupten. Die mach

aufien geschlossene Gesellsehaft “Ark-

togeja", die sich selbst als eurasische

Eliteversteht, ist Herausgeberin desneu-

rechten Theorieblattes “Elementy”.

(6) Interview mit Prochanow in “Inform

600 Sekunden" Nr.4 1994

(7) Juri Buida, “Von September bis Okto-

ber”. Nesawissimaja Gaseta 1. 10. 1994

(8) Tatséichlich scheint die offene Feind-

seligkeitgegenfiberden Kaukasierlnnen

(vg l. SF—49) derzeit den Grad des

Antisemitismus in RuBland noch zu

fibern’effen. Durch die Mmlichkeit der

Konstruktion antisemitischer and anti-

kaukasischer Feindbilder, “Reiche,

méichtige Geldscheffler", ist ein Um-

schlagen der antikaukasischen Stim-

mung in eine noch stfirkere anti-

semitische jederzeit moglich.
(9) “Geschichte der UdSSR", Lehrbuch fiir

die 8. Klasse, 4. Auflage 1986

(10) Die Eroberung des Nordkaukasusdurch

RuBland im 19. Jahrhundert vollzog sich

wesentlich gewaltsamer. als es im ent-

sprechenden Lehrbuchabschnitt dar-

gestellt wurde. Alleine der Muriden-

aufstand. der sich sowohl gegen die rus-

sische Fremdherrschaft als auch gegen

jene Teilffirsten, die mit den Russen

paktierten, richtete, vollzog sich insge—
samt fiber einen Zeitraum von dreiBig
Jahren. Infolge der Unterwerfung der

nordkaukasischen Volker wurden viele

Menschen und 2LT. gauze Vfilker ver—

trieben oder deportiert.

(11)Va]erija Nowodworskaja. “Wir geben
unsere Rechte nicht nach links ab",

Nowyj ngljad Nr. 23

12) Auch Solschenizin, der in RuBIand fiber

eine groBe Autoritit verffigt, spricht im

Femsehen schon offen fiber einen

solchen “Genoaid”.

(13)Die Kassette der Radiosendung “Rus—

sischer Durchbruch” stellt ausffihrlich

Musik und Hintergrfinde der Ent-

wicklung der Gruppe Graschdanskaja
Oborona dar und zeigt die Versuche

ffihrender national—patriotischer Ideo-

logert. die russische Gegenkultur zu

vereinnahmen. Die Kassette, Manu’

skript der Sendung und DA-Sonder-

nummer sind zusammen inclusive Porto

fiir 10 DM beim Libertc'z'ren Zentrum

Hamburg: Lagerstra/J‘e 27, 20357

Hamburg zu bestcilen.

(14)Boris Kargalitzky, “Derzweite Schock”.

Nesawissimaja Gaseta 30. 6. 1994

SF 4/94 [43]







konkreter Altemativenmotwendig sind,
etwa als Reaktionen auf einen drohen-

den Genozid bzw. Ethnozid (was lelz-

teres ist, miiBte damn differenziert und

genau diskutiert werden), wir denken

aber, im Gegensatz zu Lenin und alien,
die sich auf ihn berufen, nicht, daB das

ein “Rechl” ist, was wir prinzipiell
verteidigen oder sogar untersllilzen

mijBten.

Die Frage siellt sich aber nicht nur

auf der theoretisehen Ebene, sondem

ganzpraktisch. Separatistische Kfimpfe
zur Errichtung eigener Siaaten, und das

betrifft nicht nur die indigene Bevel-

kerung, sondem z.B. auch die Bewe-

gung ffir eine“Republic ofNew Africa”

im Black Belt, wlirden vermutlich eine

Quantitfit und Qualifiit der Auseinan-

dersetzung mit dem militfirischen Ap-
parat der USA erfordem, dais sich die

russische Revolution saml Biirgerkrieg
daneben wie ein Gelandespiel ausneh—

men wiirde. Wenn aber ffir dieses (his~
torisch gesehen: begrenzte) Ziel sehon

derartige Ansnengungen und Opfer
notwendig sind, kfinnen wir eigentlich
gleich aufs Gauze gehen. (. . .)

Ward Churchill hat abet nicht nur

einfach eine grundsiitzlich andere Sicht

derDinge,ervermin in dieser S ichtweise

Positionen, die wir ffir ganz ein Each ge—

l‘ahrlich halten, insbesondere deswe-

gen, weil innerhaib der verschiedenen

Sudmungen der (weiBen) Metropolen-
linken den "nationalen Befreinngs-
kc'impfen” zum grfiliten Teil rechl un-

kritisch bis ausdriieklich begn'illend ge-

genfibergestanden wird. Das gill vor

allem fiir diejenigen, die sich in irgend—
einer Form dem “Marxismus—Leni-

nismus” verbunden flihlen, es gibt abet

durchaus auch einige Anarchistlnnen,
die 2.3. den Kampf der PKK im [lir-

kisehen Tell Kurdistans bedingungslos
unterstiitzen. Das Verh‘ciltnis der Me-

tropolenlinken zu diesen Kampfen ist

in fast alien Fallen derartig undiffe-

renziert, dali nichl auszusehlieflen ist,
dais einige dieser Positionen Churchills

von dieserLinken fibemommen werden.

(DieseGefahr wird noch verstilrktdurch

die in der Auseinanderselzung mit dem

Ansatz der “triple oppression" em-

standene Tendenz, alles, was authen-

tisch von Unterdriiekten geéiuBert wird,
zunfichst einmal zu libemehmen, ohne

es zu hinterfragen. Es wiirde allcrdings
an dieser Stelle zu weit flihren, wiirden

wir uns miller mit der Adaplion der

“triple oppression” durch die deutsche

[46] SF 4/94
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Linke besehéifligen, das miiBte mal

separat gemacht werden.)

Gegen eine

'bio-regionole' Definition

Die Komponenten, in denen die Ge-

sellschaft l‘aut Ward Churchill neu

strukturiert warden Sol], und von denen

wir oben ja schon fesigeslellt haben.
dafi sie keineswegs “vollig nalilrlich"

sind, sollen nicht our “iiberschaubar”

sein, was ja nicht schleehlwdrefiariiber
hinaus aber auch “bio—regional defi-

niert” ($.17) Eine solche Definition
bedeutet zum einen den “direkten Zu—

sammenhang der indigenen Kulturen

mit den verschieclenen geogmphisehen
Gebieten und Bedingungen” (3.44),
zum anderen aber “Sprache, Spiritua~
lixfit, Verwandtschallsstruklur”, kurz

eine ethnische Identitfil, als “zentrales

gesellschaflliches Verhfilmis" (3.84).
Um diese Definition zu untermauem.

geht Churchill sogar so weit zu behaup-
ten: "Die amerikanische Urbevdlkerung
is! nicht in diese Hemisphfire einge-
wander!" (3.148), die Einwandemngs-
these sei von Jefferson erfunden worden,
um seine Gewissensbisse wegen deg

Vb‘lkermords an den Native Americans

zu verdriingen.
Es ist zur Beurtei lung des “bio~regio~

nalen” Ansalzes nichl relevant, dais

Churchill mil dieser Behauplung Un-

recht hat. Sowohl aufgrund genetischer

Untersuchungen wie auch anhand von

Fossilicnfunden kann 315 gesichert gel-

ten, daB sieh die Menschheit var etwa

4,5 Milliarden Jahren in Ostnfrika ans

einer Population von maximal 10.000

Individuen entwickell hat. Slriltig isl,
ob sich die Emwicklung der verschie-

denen Menschemypen nusschlieBlich

in Afrika vollzog, von wo aus sie sieh

damn ausbreiteten (“Auswandemngs-
lheorie"), Oder ob bereils friihe Men-

schenformen Afrika verliessen und die

Entwicklung bis hin zu den heuiigen
Menschen in mehreren verschiedenen

Gebieien staltfand ("Mulliregional-
lheorie"), wobei es mach unserer Mei-

nung fur beide Hypothesen gewichtige
Argumeme gibt. S icher ist aber, dad die

ersten Menschen nichl in Amerika leb-

ten, folglich milssen ihre Naehkommen

zu irgendeincm Zeilpunkl don singe-
wanden sein (sowohl die Auswande-

rungs- als auch die Muldregionallheo-

.
l

retiker gehen im ailgemelnen fiberein-‘
stimmend davon ans, deli der mnerika—l
nisehe Kontinentersldureh Angehdrigo
der Gaming homo sapiens heireten

wurde) Es keno aber nadirlieh auch

sein daflChurchilldiese Argumeniation
ablehnt weil er generoil die Evolution
den Amen vemeint mid stattdeesen, die

indigenen "Ursprungsmythen" als

“Fakten” (8.148) ‘betraoh‘tond, won
einem libernatiirlieheo Sehdpfungsakl
ausgehL

Es wfirde. wie schon geaagt, fill“ one

keinenUntersehiedmaehen,wennwar
‘

Churchill doch Ream hallo, demo egal,‘
wiedie indigenen Voikernach Amerika

gekommen sind, es stem 3.1136! Frage;
dafl sich ihre Geselleehaftsfonnen em;J
wickelten and mit ihnen auoh ihre Spra»
Chen and religiosen Vomiellungen.

Filr Ward Churchill ist diose Argo:
mentatlonslinie abet insofem wiehtig;
als dais filr ihn our diejeidgen einen
“wirlzlichen Ansoméh” (3.149) aufem
Stilek Baden haben, die out“ ihm ver»

wurzelt, also in oinem solo stronger:
und archnischen Slim ”Urolnwohner”

sind. Eine solche Position, mach der ein

besumm mes Stilek Land per se und fill

immereinerbentimmton Ethnie gehdrt,
isl von unserem S‘tandpunkt ans vdllig
inakzepmbel.

'

,

‘
War, wie wir dos um, die hflrgerliehe

Gesellsehaftsordnung und damil

zwangslnufig aueh die Organisierung
der Menschen1m (mdonalmandichen
Rahmen fibeminden will nod das nichl
in eine fame anmnfi venagt, sondem

nus dieser Perspeklive 2.13. heraus him

mad heme bereits die Berechtigung deli

Forderung nach “Offenen firemen fiii
ailel" were—in mull dann natiirlieh aucli
die entsprechenden Konsequenzen da
raus ziehen.

Was die Situation generellin den iml
pedalisuschen Menopolen in West-

europa wie each in den USA, betrifft,
werden sieh dutch Immigration and

demographisehe Enmieklung zwangsl
laufig alle “kulinrellen linemanten’L
(lurch Beeinflussung, Auseinnnde'

rseizung, Konlmmaiion verilndem. Des
gilt ffil‘ alle, fiir die weiile Bevdlilel

rungsmehrheit (die in den USA wohl

nicht mehr lange eine sein women), flit
die ethnisehen Minderheiten (diein den

USAin absehbarer Zeit die Eevdlke
rungemehrheitstellen worded} und ouch
for die Migraminnen. Wer das nichl

akzepderen will, (let/die mull konsei

quen lemeiseGhettobildung andEddie

w y



wandcrung befiirworten.

_

Umgekehrt gill abcr auch, daB sich

mitolge von Migration und demogra-
Phlscher Enlwicklung auch die “kul—

lurellc Idenlilfil” an der Peripherie bzw.

In den Gebieten, die von traditionell

lobenden eLhnischcn Gruppen bcwohnt

Werden, vcriindern wird. Wcr das vcr-

hmdem will, muB, wic Ward Churchill
das in der Diskussion mil Karl Hess
gelan hat, cmsprechende Repressions—
Organc (Slaalsapparal, Grenzpolizei
113%) 11nd deren Einsatz fiir notwendig

halten. Dabei ist die Immigration in

dlcse Gebielc vennutlich gar nicht mal
so sehrdns Problem wie die Emigration
Von don in die Metropolen. Bspw. wird

Cf Von kurdischen wic auch von einigen

lurkischen Organisationen als cine

FCfahrangesehen, wenn Mcnschcn ihre

angaslammte Heimal” verlasscn (miis—
30“) und dadurchlangl‘ristig von ihrcn

kullurellcn Wurzcln getrennl werdcn.

NCan diescn prinzipiellen Einwiin—

dc“ g0gcn dicseBegrijndung einer“kul-

lurellen Identilat” haben wirein weiteres

Problem, das mehr die praklische Ebene

der Umsetzung beLriffL

Es ‘ist in unsercn Augcn zicmlich

. iChw1crig, die Forderung nach cinem

i $Clbslbesummungsmcht fiir das kur»
, dISChC Volk” klar und eindculig gegen

den Salz “Kurdian den Kurdlnnen",
d-h- gogcn die Nfihe zu faschistischen

Oder elhnopluraiislisehen Positioncn
Wie “Dcutschland den Dcutschen", ab-

legTanen. In linksbiirgerlichen Kreisen

wrrd in diesem Fall geme zu einer Ar-

gumentation mit der Quanu‘lat gcgrif-
f0“ (“Der Anleil von Migranllnnen an

der'Bevolkerung in Deutschland ist so

gCl’mg,daBerkeincsfallsals Bedrohung

aquCfaBl werdcn kann”), sie isl abcr

kem Auswcg, da sic sich aufeine Ebene

e1nliil3t,dicinhalllich von den Faschisten

bestimml wird.

Welter spricht gcgen den “bio-regio-
nalen

’

Ansatz, daB die indianischen

Ciescllschaflcn, die vor der Koloniali-

Slerung in Amerika bestanden, wic aile

Uadnronallen Gcsellschaften, mehroder

wemgcr stark auf Verwandtschafls~

verhiiltnissen und genelischer Abstamu

.

mung bemhen. (Rudimentare Formen

f Flavon‘haben sich teilweise his in die
‘

Impenalistischen Gesellschaften er-

hellen, siehe 2.3. das dcutsche Stanis-

burgerrecht)
Eme Gesellschaft, die auf biologi-

SChen Voraussetzungen wie der Bluls-

verwandtsehaft bemht, muBsowohl ihre

VerfaBlheit wie auch die “IdenLiLaL”

ihrer Mitglieder als unveranderlich

ansehen. Sie kann deshalb niemals eine

frcie Assoziation freier Menschen, d.h.

eine befreite Gesellschaft sein.

Entsprechend muB in einer Gesell-

schafl, die sich selbsl in dieser Form

auffaBt, auch jedes InoFrage—Slellen

dieser Identilfit auf einer personlichen
Ebene als eine existentielle Bedrohung

angesehen weréien, die mfiglichst un—

terbunden werden muB. (. . .)

Words 'bimegionale
Kontliklonalysen‘

Im hechsten Grade brisam wird es mm

in dem Moment, wenn Ward Churchill

seincn “bio-regionalen'i’ Ansatz, auBer

auf indigene Volker um insbesendere

die Native Americans, auch auf andere

Regionen der Weltnnd nuf Volksgmpv

pen, die beim besten Willem nieht ale

“indigen” angesehen werden kennen,

anwendel. (In “Dan (Wieder-)Erstehen

der “Vierten Well”,$‘.13l"f. bieteter uns

diesbeziiglieh ein Panorama, das vom

Rn"all derehemaligen UdSSR fiberdie

Befreiungskfimpfe in Kurdistan and

Palastinas bis bin zu den “kultnrell

homogenen sehortiseh-irisehen Be-

wohnem der Appalachen” und den

SezessionsbestrebungenderFrankoka—
nadiEr in Quebec gent, —- die letzten

bciden sind eindemig Naehfahren der

europaischen Knlonialisten.)

Wir wollen bier nur auf eines dieser

Beispiele mailer eingehen.
Ward Churchill berichiel uns, daB

“ein szeB der Rilekbesinnung auf na-

tionale Recline in dem kilnstlich ge-

schaffenen Sraatsgebilde“iugoslawien”
in Gang geseLzr wnrde, in dem die

Nationalitfitenfrage sen (ler Auflosung

des Osmanisehen Reiehes ein unge-

lostes Problem war.” (3.130 Kenme

dieser Satz noeh als sebfinl‘arberische

Reschreibung dessen, was im enema-

ligen Jugoslawienablaufedurchgehen,
so wird er im “ak"-lntewiew doeh teem

denllich: "Eine gewisre Form van

Ethnonatianaiirmus is! die mégliche

Lb‘sungffir day Balkan-Dilem."

In beiclen Texten verlienerkein Wort

fiberdieVerneibungen,¥ergewaltigun-
gen und sonstigen vfilkiseh-rassisti-

schen Exzesse im Bfirgerkrieg dart, was

einigermaBen merkwiirdig is: fiir je-

manden, der ansonsten oft und geme

gegen alles, was er fiir eurozenm‘stisch

halt, den Vorwurf im Munde ffihn, zum

volkermord beizutragen und/oder ihn

zu vollenden. Irgendwo ist es abetauch

wieder konsequent, denn da nach dem

“bio-regionalen" Ansatz Volk undLand

eine untrennbare Einheit bilden, muB

naeh dieserLegik dort, wo eine eindeu—

tige Landbasis nicht auszumachen ist,

und das ist auf dem Balkan nicht erst

“seit der Auflfisung des Osmanischen

Reiches” an vielen Stellen der Fall,eine

solche dann eben ggfs. mit Vertreibung
und Genozid hergestellt werden. Auf

dem Hintergrund, daB alle imperiali-
slischen Staaten, wenn auch unter-

schiediich stark, die Entwicklung im

ehemaligen Jugoslawien mitzuverant—

warren haben und davon nicht uner-

heblich profilieren, daBeinige von ihnen

sieh gelegentlich mit ihren Truppen an

den Kampfhandlungen beteiligen,wéih—
rend aus anderen, faschistische Soldner

zum Einsatz kommen, kann aus der von

Churchill propagierten “moglichen
Losung” tendenziell recht schnell eine

“Endlfisung” werden.

In diesem Zusammenhang is: dann

auch van zwei Volkem zu reden, die

zweifellos eine “kulturelle Identitfit”,
aber keine “Landbasis” haben, einma]

die Sinn‘ and Roma, zum anderen die

Jiidinnen and Indian. Erstere kommen

konsequen-terweise in Churchills Welt-

bild nicht vor, vermutlieh, weil sie fiir

inn “einfach nirgendwohinein” passen,

letztere allerdings when, einmal als

“zinnistische Siedler, die den groBten
Teil der einheimischen Bevfilkerung
ans ihrer tradition/alien (sic!) Heimat

vertrieben haben”, abet aueh and var

allem als Ursprung der “jiidisehehristv
lichen Tradition” (Interview),die when

im Bueh Genesis der Bibel mit der

Trennung des Menschen von der natur-

lichen Ordnung eine “besonders per—
verse Sichtweise” (Interview) «ringe—
nommen hat, and in dieser Tradition

stehen nach seinerDefinition all-e “611m

zemrisrischen” Anschawungen ein~

sehliefilich des Marxismus. _

‘

Nicht nut bei Ward Churchillfifiihn
der Kampfgegenden “Eurozenntismns”

‘

zu einem antisemitischen R k ff, ,

_,__ I
,

ahnliehe Muster finden sieh

bei Louis Farrakhanunddéf‘Waiznnnfi
“

'

L

Islam” (interessanter’wei’se erwalmt

Churchill nirgendwo den Islam, derans

den gleiehen Wurzeln kommi wiedas ,,
~

Christenmm and einen dure’hansvefi
gleichbaren universaéliis Q‘chen A



spruch hatte, ganz im Gegensatz zum

Judemum), und auch die Idce, den

Marxismus mil; Clem Atmibut “jitdisch”
zu versehen, batten var ihm schon an»

dare.

Geffihrlich wird es bei ihm dadurch,
daB er die deutsche Linke aufforden,
diese “jfldisch-chrisflichc Tradition”

(lurch einen Rfickgriff auf und cine

Wiederbelebung von Traditionen, die

in Europa vor der Chfistianisicrung
anzulreffen waren, in seiner Sicht also

“indigan” sind, zu fiberwinden: "Was

immer die Nazis mi: bestimmten Elememen

eurer Tradition negativgenmchthaben, das

beseitigt noch nicht das positive Potential

eurer Tradition. Es in eure Tradition. Sie

gehért nick: den Nazis, es 531’ derm, ihr

fiberlaflt sie ihnen. Es ist eure Aufgabe.
dieseTradition zuriickzufordem undpositiv
einzusetzen. Was immer man and: fiber die

Nazis sagen karm, es is: nicht zu leugnen.
daflsie eineungtaublicheResonanzineurem
Volk gehabt haben. went: sie die Thermal:

der indigenen temonischen Vergangenheit

eingesetzt haben. D‘iese mane Verbindung
mit der Vergangenheit, van der ich ge-

sprochen hubs, ist ein unglaublich kraft-
volles Werkzeug fur die soziale, politische
and kulturelle Organisiemng. Warm die

Linke in Deutschiand dies weiterhin aus

allenMglichen absfrakzen undemoliona Ien

Griinden ablehnt, dam wird die Linke in

Deutschland weiterhin isoliert bleiben.

Ihr mtg/3t diese tiq‘verwurzelte Abneigmg
gegen each selbst fiberwinden and eimz

Vorstellung van "Deutsch-Sein” ennvickeln,
die kohiz'rent, pom‘tiv and progressiv £31."

(Interview)

Das warden wir mil Sicherheit nicm

tun!

Fiirunsbedeutet“lntemaiionalismus”
das Zusammenwirken verschiedener

sozialer und/odar politigcher Kampfe,
die sich in cinem globalen Komcxt de-

finieren bzw. in einem solchen defi—

nierbar sind, und dig als gemeinsamss
Zicl den Aufbau 612nmandcren, befreiten

Gescflschaft anstrehen.

Gemeinsames Ziel heiBmi-cht in allen

DISKURS:

Ingima
Amorika

und
'

Marxfifw he
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Punkten und when garnichtmbedingt:
eine gemcinsame Stra‘tcgziw. Umcr-

schiedliche regionale‘ Bedingunécn,
verschiedcne gesellschaftliche Uhtcr-

drflckungsverhfilmissemacheneszwin-
gem srforderlich, daB rmdiamZicl an

vielen vamchiadanm Fromm im 11mi-
rassistischen, antipatriamhalen ‘und

Kiassenkampf gekflnpft wird. (. . .)
Ward Chumhill und mid: ihm dis in-

dianischen Traditionalimlnnen fic-
denfalls sownit sia dwch ihn and die

andcren Au‘mrlnnen in "Day indiigene
Amerika undd‘ieindianiache Tradiqon”
reprfisemiert warden) hahen sich‘ miL

seiner Fordemng an die Metropolcn-
linlw, cine 3021:1113, palitische and ‘kul-
turclle Weu~30wganisiarung auf gainer
vfilkischen Basis zu varsuchm, dafiir

abet ganz einfach selbst disqualifizicn.

4
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War

Resisters’

International

Ein internationales

Netzwerk radikaler

Pazifistlnnen und

Qewatttreier Bewegungen

Von Andreas Speck

21-.Tficnnial dcr War Resistors’ Inter—

national (WRI),dicmii“lmernationale
der

Kriegsdienstgegnerlnnen” nur

anOllStfindiginsdcutschc fibersctztist,
1n Sao LooPoldo im Sfidcn Brasiliens

S[famindcn chLralcr Bcgriffdcs Trien—

“tats Wird dic “Kette der Gewalt” sein,

mile KCll<:,dic dicatliiigticthrfahrung
”1”an SIrukturcn vcrbindcl, die leLzl-

endliCh Zu Kricg und Zcrstfirung ffihren.

In dicscm Artikcl wird anliiBlich dcr

Drc‘jahrcskonfcrenz dic WRI als cine

Lra”Snationalc Organisation vorgcstellt
Und kl'itisch bclrachict. Auch wcnn die

. IkcincanarchistischcOrganisation
13‘: so findcn sich in ihr smrkc anar-

chlsliSChc Einfliissc und inlercssante

“We fijr dic MiLarbcit von Anar-

Chistlnnen. Einc dcr dculschcn Seklio—

"a? C10? WRI isl die gcwallfrci-anar-

chlsiischc decration Gewaltfrcicr

AkUOnsgruppcn (FGGAY.

WRI - Internationale der

Gewaltfreiheit

DicWRIwurd01921 in Bilmovcn/Nic-
dcrlande unlcrdcm Namcn “Paco".de

Esperanto-Won fierricdcn, gcgrundct.
DIG Grijndungskonfcrcnz vcrabschic—

dete folgcndc Erktiirung, die bis hcule

dig Grundsalzcrklzirung dcr WRI ist:

Krieg ist ein Verbrechen gegen die

Menschheit. Wir sind daher entschlos-
Sen, keineArl von Krieg zu unterstt'itzen

“"d fl'ir die Beseiligung alter seiner
Ursachen zu kiimpfen.”

_Zu dicscr Grundsatzcrkliirung wurdc

Ctnc Erliiulcrung vcrabschicdcl, dic

mChl nurjcdcn Angriffs— und Vcrlcidi—

gungskricg cindcutig abtchnl, sondcm

t
Vom 10. — 17. Dczcmber1994 wird das

‘

auch die revoitutionfire Gewalt “zur

Verteidigung and Befreiung des

bedriickten Proletariats.”

Die WRI war zu ihrer Grfindungszeit

ein ZusammenschtuB pazifislischer
Anarchistlnnen und raciikater biirger-

Iicher PazifistInnen. Die ArbeitderWRI

war und ist aus dem sich daraus erge—

benden Spannungsverhéii mis zwischen

realpoliiischen Kategorien, 2.8. dcr

jurislischen Absicnemng der Kxiegs—

dicnstverweigerung, 11nd einem Poti-

tikversléindnis, watches sich an gesetl-

schaftlichen Aliernativen und direkten

WidersLandsaktionen orientiert, ge—

prfigt.
Aus den Erfahrungen (165 1. Welt—

kricges heraus wurde der “bflrgerliche

Vorkriegspazifismus" mil seinen

Apollcn an Slaaten und Regiemngcn

abgetehnl. Siatidessen wurde ein “ak-

ziverPazifismus” propagicri, dcr sowoht

die Verantwortung des/der Einzcinen

bctonte, als auch die Nolwendigkeit

grundsiitzlicher geselischaftlicher Ver-

findcrungen.
Das Erstarken dcs Faschismus in

Europa in den 30m 121ch fiihrtc zu

cincr crstcn Krisc der WRI. Die Aus-

cinandersetzung mit dcm Faschismus

fiihrtc dazu, daB sich einige inter-

nationatc Pcrsénl ichkci ten aus dcr WRI

zurflckzogcn, ohnc jcdoch ihrc Krilik

in dcr WRI vortubringcn.

In der Auseinanderseizung mit dem

Faschismus wurde der damals domi-

nierende marxistisch-leninistische

Antifaschismus abgelehm. “(...) unser

Feind ist die Vorstellung (im Grunde

genommen einefaschistische S(razegie).

def} die Freihez't durch Unterdriickung
erreicht werden karm, selbst durch

Unterdrfickung der Faschisten (..) Wir

sind dann nicht mehrfrei; wir sind die

Gefangenen. die Sklaven der faschi—
stischen Mentalitiiz and vor allem der

faschistischen Tc'itigkeit,” so in einer

Rede des WRI-Verneters auf einem

Kongrefi gegen Kn'eg, Faschismusund

mperialismus 1936.

WRI nach dem

2. Weltkrieg:
Eine Freiheitsbewegung

Nach dem 2. Weltkrieg bemiihte sich

die WRI vor allcm datum, innerhalb

der soziaten Kampfe eine Orientierung
auf der Grundlage der Gewattfreiheit

zu formulieren. Gegen die Btockkon-

frontation wurde ein “Dritter Weg”
formuliert, der einc Alternative zu den

verhfineten Systemen darstellen solite.

Ein deutliches Zeichen fiir die Ent-

wicklung der WRI von einer schwer-

punktmfifiig antimilitaristischen Orga-
nisation hin zu einer “Freiheitsbewe-

gang” war die Diskussion um cine “ge—
waltfreieRevolation” Ende der 6061‘ his

Mine der 70er Jahre. In einer Erklfimng
des Intemationalen Rates der WRI von

1963 heiBt es: “Die WRI is: in erster

Linie eine Freiheitsbewegung. Wir

arbez'zen fiir dds Recht der Menschen

azg‘Freiheil:dieFreiheit, ohne Hunger,

Krieg and Seuchen zu leben; die

Freiheit, ohne wirtschaftliche, gesell—
schaftliche. rassistische und kulturelle

Ausbeutung zu leben; die Freiheit des

lndividuums, sick zu engfalten undseine

Anlagen als sché’pferische Wesen voll

zu entwickeln; die Freiheit, soziale

Fahigkeiten zu entwickeln,Fc'z‘higkeilen.
die so of! durch autoritc'ire Strukturen

entstellt und in ihrer Entwicklung
gehemmt warden sind und die Freiheit,
die Menschen befc'ihigt. in Gemeinschaft
zu leben and sick fiber Egoismus zu

erheben.” Dicse Erklfirung ist als Aus—

cinandersetzung mit dem Viemamkrieg
und dcr weitvcrbreiteten Untersifilzung
fUr dcn bcwaffnelcn Kampf des Viet-
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cong emstanden. Weiter heiBt es darin:

“Diesem Glauben an die Freiheit ent-

szammt unsere Opposition gegen den

Krieg mid System, die ausbeuten and

korwnpieren, nc‘imlich Kolonialismus

und totalitdre Formen des Kommu-

nismus. Die Konsequenzen dieser Uber-

zeugung betreffen jeden Bereich

menschlichen Lebens. (. ..) Wir drbez'ten

ffir nichts weniger als eine umfassende,
gewaltlose Revolution."

Nach der Erkléimng von 1968 wurdc

ab dcr 13.Dreijahreskon fercnz 1969 die

Diskussion intensiviert. Hicrzu wurdcn

innerhalb der WRI zwei unterschied-

liche Texte vorgelegt, die zwei ver-

schiedene Herangehensweisen repréi-
sentieren: I972 wurde von George La-

key als Ergcbnis der Diskussion der

Text ”Manifest fiir cine Gewaltfreie
Revolution" der 14.Dreijahreskonfe-
renz der WRI vorgelegt. Nach aus—

fiihrlichen Diskussionen wurdc von

Michael Randlc 1975 cin wcitcrer Ent-

wurf ”Der Befreiung entgegen” ver-

éjffenLlicht. Wiihrend Lakeys Enlwurf

auf ethischen Kategoricn bcmht und

den amerikanischen Quéikcrlnnen

nahestcht, kann Randles Text als liber-

£§r~sozialistisch bezeichnct werdcnz.

1975 wurde die Diskussion innerhalb

der WRI zunfichst becndel, ohm: cine

Entschcidung zwischen den bcidcn

Tcxtcn zu Ireffen. Beidc Tame warden

als niitzliche Beitriige Faircine “Strategic
ffir cine Gewatgfreie Revolution" be-

mehtet. Die persbnliche Bcfmiung und

der Aufbau untcrstmzendcr Gemein—

schaflen seien in jcdem szeB der so-

zialen und 6k0n0mischcn Befreiungvan

fiufierster Wichtigkeit, kfiinntcn dicse

aber nicht ersetzcn. Nicht aus mom~

lischen Griinden, weil Kricg“schiecm"
sci, wollc man am Prinzip dcr Gewalt~

freihcit festhaiten, mndem aus der Ein-

sicht in die politischc Notwcndigkcit,
da die Miltel nichl vom Ziei genenm
warden kfinnten.

Auch wenn die WRI seit ihrer Grim-

dung stark von den Friedcnsbewegun-
gen Westeuropas 11nd dcr USA gcpriigt
ist, so bemiihtsie sich scit einigen Jahren

nicht nur um cine inhaltlichc Emaile-

mng, sondcm auch um cine breitere

Basis in den Lfindem deg Trikom. Die

Zusammenarbcit mii gcwalLfreien Ba-

sisbewegungcn in Asien, Afrika und

Latcinamcn'ka soil zunchmend verstfirkl;

warden.

Nicht zuf‘éillig war Indian das crate

Trikont-Land, in dcm es cine ’WRL

Sektion gab. 1960 Lagtemitder 10.WR1*

Drcijahrcskonfcrcnz zum crsten Mal

cine solchc in cinem Land des Trikont
- in Indicn. 25 Jahrc hates gcdauen, bis

1985/86 wicdcr cine Drcijahnzskon—
fcrcnz in cincm Trikom-Land abgchai-
ten wurdc - cmeul in Indian.

Endc 1992 hat die WRI unter (1cm

Titcl Women Overcoming Violence -

Frauen fibcrwindcn Gcwalt - cine in-

temationalc Frauenkonferenz in Bang-
kok/Thailand veranstaltct. Auf diescr

Konfcrcnz, an dcr 170 Frauen aus 63

Liindcm teilgenommen haben, ging c

um Gcwalt gegcn Frauen, Militarismu
\

und Sexismus, Sextourismus. etc... und

gewaltfrcie Gcgenwchr von Frauen ge-

gcn Mfmncrgcwalt.
Dicsc Konfercnz mime dazu, daB din

Konlakte dcr WRI m Frauenbewc-

gungcn aus dcm Trikont gestiirkt wur-

den und cinigc Organisationcn sind der

WRI als Scktioncn Oder assoziiertc

Organisationen beigctrctcn.
Auch die dicsjfihrige Dreijahreskon-

forcnz in Brasilien dicnt dazu, Kontakte

mil Bcwcgungen in den Liindem des

1
Trikonl zu knfipfen und auszubaujcn.
Hierbei gem as jedoch nicht um e‘inc

aumaszenuaieanmin London konz‘cn-
trienc chetznng, mndem um dieEm-

wickiung und Ffirdemng der Zusam-

menarbeit vor allem zwischen den vcr—

schiedcnen Bewegungen den Trikoin.

W121 a: Siaafsvarsttindnis
— Die mktuelle UNO-

‘

Diskussion

Suzhou sender Grflndung istdie WEI in

ihrem Staatsvmmndnis gmpalten, was

sich jam wieder in der Debattc um idic
Einschfitzung def W0 mi (163 Status

der WRI als Nichtmgiemngsorganisa-
[ion (N00) bei der UNO zeigi.

In dcr WEI ist man aich cinig in dcr

‘ Vemrteilung vnn Militéirintcwemioncn
oderjeder Artdes bewaffneten “Panca-

making”, sci eta-nun im Namen ldcr
UNO Oder nicht. Die W0~Einsmzc in

Kambodscha, Somalia and auch in Ex—

Jugoslawicn wurden um warden cin—

heliig venmilt ~ und das gilt im Fine
Ex-Jugosiawiens mm (161' hé’iufigcn
Aufrufe, zu einam miliwrischen Ein-



Sign aucii ans Krciscn der jugosla-

Amwggézrlcdcnsbewegung?
In einer

v0” un kcorWRI
daraufhchles: “Viele

Armee
S

.

mmen aus [:iindern, deren

kc‘z‘m
n m

verbrecherzschen Kriegen

‘Pflen oder Kriegsverbrechen

"zgmgen, dcren lndustrien vom 11andel

R8252?
Tod profitierten und deren

rechte
ngen SIC/1

nun uin
Menschen-

lmeressorgen,
wenn sze szchfi'ir andere

auch
~sen ezgnen. (...) So kb'nnen wir

_Jclzt mcht, selbst im Falle von

ziizzen-He-rfefg'nwina,dieRegierungen
fOrderer "stiller-limiter: Qperation auf-

efi'ekticc: [If {11.6 Enthckiung einer
Verlctz

n olmk gegen dIe Masswe

gegen ting
der Menschenrechte und

Jugo 1
(If Unrechl im ehemaligen

ein'

S amen versc‘iumten (amok in

‘8?” anderen Lc'z'ndern in anderen

uSgngentcn). Die Regierungen der Welt

Wiederl: rercmten Nationen haben

Prinzi 'Olll gezezgt. dafl zhnen jede

Schenpl'e
e Vernflichtungfdr dze Men-

denjenim Bonnzcn-llerzegowina und

_gen, die geflohcn sind,fehlt.(...)

Pam;
cm

internationales Netzwerk von

f"
Zlfixtlnnen is! es Aufgabe der WRI

(gag: Argumentalion fur ’g-ewallfreie
Orb

OM and Entmzlzlanszcrung zu

(1

(Ellen. Selbst dann, wenn wir

17:11:;firing”, dafl es einen bedeutsamen

’iSC/zcnr/f/jme Verleidigzmg mi! mililc’i-

Zegowi
Illeln, wze m Bosnian-Her-

darin
Ha. gzbl, {besteixt nnsere

Arbeit

Ric/11’ fewcilg‘reze Mo'gltehkeiten, die

Prob'
xzstzcren 0.der bislang nicht

( ICC!- warden smd, zu enlwickcln.

£3,123,111” {Idben innerhalb imserer

diejem'
tang zu sem umIi wze bztien

militarigcf
von Eucli. dze auf eme

Tami-(rm
1e

lntervennnn drdngen, zu

Pun/(1 "Zr/:7} jiafl
wzr

hue/’1' an diesen'z

1994)
0 gen konnen. (WRI,Ju11

Afogii .dicsc klarc Position zu jedcr

2u eniilimnechcrlnlervcnljon fiihnnichl

an Sinfir
knuschcn Beurtcilung dcrUNO

1mg

6

.V_or allcm in den “klassischen”

ivenuonsliindcm USA, GroBbri-

It}??? und Frankrcich ist auch inner-

“

er Fricdcnsbcwegungen die Posi-

dpn anzulrcffcn, daB cine slarke UNO

Sgalntcrvcnlionsgcliisic dcr eigcnen

7
ion brcmscn kénntc. Es isl zu be-

» Aweiieln, daB dcm - vor ailcm nach

d
Uflosnng dcr Blockkonfrontalion

Ureh diC Sclbstaufldsung dcs Ostbiock
-

Wirkiich so isl. In dcr BRD wurde die

UNO eher dazu benutzt, vorhandene

Widersifinde gegen eine Aufgabener~

weiterung fiir die Bundeswehr aufzu—

brechen und zu beseiiigen.

Vor diescm unterschiediichen Erfah-

rungshorizom sind jedoch Positionen

zu bewenen, die innerhalb bzw. unter

Vorherrschafi der UNO Instrumente zu

cinem gcwaltfreien Eingreifen em—

wickein woiien. Diese Vorschliige ver—

kcnnen jedoch den Charakter der UNO

ais einem Staatenbiindnis, daB von den

wesLlichen Indnsnienanonen beherrscht

wird. Gewaiifreie Interventionen, die

gegen die Interessen dieser Siaaten ver—

stoBen, 5in von der UNO nicht zu

crwartcn - von gewaitfreien Interven-

lioncn gcgen UN-Militéreinsfitze ganz

zu schweigen.
Die LING-Diskussion is: innerhalb

der WRI noch lange nicht abgeschios-

sen, ja noch nicht einmal richtig in

Gang gekommen. Das Thema wird seit

einigen Jahren immer wieder umgan-

gen, obwohl es vor dem Hintergrund

der vcrstiirkten miiitisirischen Aku'vitfiten

nntcr dem Dcckmantei dcr UNO immer

dringender wird.

Auch hicr kfinme ein sinnvolics Be-

liiligungsfcld fiirAnarchistInncn inner-

halb dcr WRI iicgen.

Akiiviié'iien ale: WEI-AG

der F66A zum Triennial

Die WEI-AG der FESGA hat sich vor—

genommen, den Gedanken dcr Ver-

nctzung aufzugreifen und vor aliem die

Siid-Siid-Vernetzung zu f‘drdern. Zu die-

sem Zweck wolien wir die Teiinahme-

kosten fijr Saswati Roy ans Kaikuua/

Indien aufbringen: Saswaii ist Mil-

arbciterin dcr indischen WRI-Scktion

Swadhina, die ihren Silz in Kaikutta

hat. Swadhina kritisiertdieznnehmende

Kapiialisierung und Industrialisierung

Indiens, die bei den benachteiligten

Bevdlkerungsschichten die Armut nur

noch verstéirkt und vor aliem Frauen zu

Opfem von Gewall macht. Swadhina

arbeitet fiir cine B‘cwufitseinsbildung

fiber die Ursachen von Annut, orga-

nisiert Kampagnen zu konkretcn Pro-

blemen und ermutigt vor allem Frauen,

sich in kieinen Gruppen selbst zu orga-

nisieren.

Spenden (steuerlich abselzbar) sind

geme gesehen (Spendenkomo siche

unten).

Tfiglich links:

1—:

—:

a):

cu;
E”=5:

g=z
-:

Jetzt im Test-Abe:

Die ganz neue Art Tageszeitung
UIIIOIIOIGIOOIOIOI

ich banefle

die 'junge Welt"

fiir 4 Wochen zum Test—Freis van I5 DM

(nur Vorkasse/Scheck Briefmarken, bar).

Nam ...........................

................................

................................

unmqhfifi. ...........

Das Tat-Abe darfeinmali wah enommen

warden. Mrd der Bezug rigicht v3 Abioufder
3. Tau/ache gekfindigt, wandeft sich das

Tat-Abe in ein reguk'i'ra Abonnement um Ich

kann disc Bateflung innerhalb von 7 Tagen
nnch Absendung (Posmtanpel) schrifdich
mden'ufm bei: junge Vveh-Vertrieb, Am

Treptower Park 28-30, 12435 Berfin

Damm/

.2. {lamenrifi........

Coupon and I5 DM einsenden an: junge
ML Pastfach 39. (24” Berlin
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Die Reinheif der
Auhmme 1152169111311 einen Ko

Anmerkungen
Ffiz die WRI gilt nicht das Prinzip, dafi

ans jedem Staat nur eine Organisation
Mitglied warden kann, sondem jede
Organisation. die die Wfllfimndsatz-

erkliirung akzeptiett, kann Mitglied
werden. Das gilt auch fijr intomationale

Organisationen. Deutsche WEI-Selt-

tionen sincl neben der FoGA 11.3.: die

DFG-VK, die IdK BerlinIMfinster. die

DFG-IdK in Hamburg. Dancben gibt es

mehrere assoziierte Organisationen und

Pubiikationen.

Die beiden Text sind auf deutsch ver-

offentlicht in: Lakey/Randie: Gewalt-

freie Revoultion

so 125131 sich auch wieder ein ‘foencr

Brief" von Vertreterlnnen jugoslawi-
scher Friedensgruppen “an die Frie—

densbewegungen" vom April 1994

interpretieren. abgedruckt 2.13. in Das

zerbrochene Gewehr Nr. 30. September
1994

Informationen:

War Resisters' Inzemational, 5 Caledonian

Road, London N1 9DX, England, Tel;

00441712784040,Fax:0044171278-
0444

WRI-AG (161' FfiGA. Andreas Speck.
Brahmweg 178, 26135 Oldenburg. Tel.:

0441/203864

Spendenkomoffirdergemeinschafl
Friedensarbeit und Gewaltlosigkeit

e.V.. Konto 71 258, Stadlsparkasse
Kassel, (BLZ: 520 501 51), Stichwon:

“WRI—Konferenz"

Literalur:

Beyer. Wolfram: Die War Resisters' Inter-

national. Die gewaltfreie Frakiion im

revolutioniiren Antimilitarismus. In:

Graswuxzelrevolution Nr. 1 17/1 1 8. Son-

detheft “Sozialgeschichtc des Ami-

militarismus"

Beyer. Wolfram (Hrsg.): Widerstand gegen
den Krieg. Beilriige zur Geschichte der

War Resisters‘ International. Kassel

1989

War Resisters‘ International: Faltblatt zum

Triennial in Brasilien

Das zerbrochene Gewehr Nr. 29. Iuni 1994,
Nr. 30, September 1994 (Hrsg.: WRI)

Lakey, George & Michael Randle:

Gewaltfreie Revolution. Beiufige filr

eine henschaflslose Gesellschaft.

Berlin, 1988

Wfihrend “die:Anarchistdn’fistem 1993
in Frankfurt bereits ”Wage zur Aniar-
chie" diskutierten, woflen sick fist‘cm
1995 in Hernia “die Ammonium" inii
dam “Wag ins: zlJalnhunden" bc-

gniigen. Untm‘ dam Motto “Autondmc

[52] SF 4/94 1



aufdem ch ms 21 . Jahrhunderl” wird '

In Berlin gegenwiirtig ein Kongrcss
Vorbcreitet, dcr wohl auch laLséichlich

Slaltfinden wird. Das erste bundcswcitc

Trcffen {and bcrcits im Mai in Hallo

stall, ein weiteres im August in Kassel

folgte. Uber beide Treffen wurden Ver-

laufs-Protokolle angefenjgt, die jeweils

mehrere Seiten fiillten, Ergebnisproto—
kolle wéiren dazu nicht in der Lage

gewesen.

Die originelle ldce, zunéichst ”die

Erfahrungen undAnalysen der autono-

men Bewegung der letzten Jahre” zu

diskutieren, um dann fiber “mO‘glic/ze

neue Wege undKampflormen
"

zu reden,

stieB auf die Kritik einigcr als Gruppe

“SPUK” aufgctauchter Berliner Jung-

Autonomer, die befflrchtoten, dcr Kon-

gress werde auf diese Weise zu einem

AbsingenAlt—Autonomer Helden-Epen

und sie selbst don dann fchl am Platze

und bcslenfalls noch “Mobilisierungs—

masse”. Dem zu entgehen fordern sie

nachdrticklich eigene Réiurneund Infra-

struktur ffir den Nachwuchs der Bewe—

gung, haben aber in Kassel versprochen,

den Begriff “Jugend—Etage” noch ma]

zu fiberdenken, schlieBlich dient der

Begriff “Jugend” in herrschafllicher

Spraehe normalerweise dazu, das An—

liegon der sogenannten solchen zu ver—

niedlichcn.

Kriu'k aus dem Osten war in Halle

noch ctwas vage, abet deullich ver-

nehmbar. Zu wenig praktisch alles, im

Ostcn babe mensch angesiehts von an

derTagesordnung stelnenden Angri ffen

auf linke Projekte und Zentren sowie

rassisu’schen Pogromen anderes zu tun,

alsam GcschichlsunterrichtWestlicher
Alt- oderJungazutonomer teilzunchmen.

In Kassel wurde es prfiziser, cine Posi—

tionierung zur DDR und zur linken Op-

position dort verlangt, eine Arbcits-

gruppe mit dem Titel “Uber die Arro-

ganz und geisu'ge Okkupau'on dcrWest-

aulonomen gegeniiber den Ost—Auto—

nomen”sowieeine fiberdie“Geschichte

der DDR-Opposition”angekiindigL
In Halle waren von den rund 50 Tell-

nchmcrlnnen 7 Frauen, in Kassel sah

das wenig besser nus. Die Forderung

cinigerMfinner, vordiesem Hintergrund

eigenc“Méinnersu*ukturen”,von“Méin-
nercaié” bis “Miinnerschlafréiume”

sowie ein “Alkoholverbot fur Méinner”

aufdem KongreB zu schaffen, warDank

des Protestes nicht nur der Frauen

schncll vom Tisch..Slattdessen einigte
mensch sich darauf, nun “gemeinsam”
daran zu arbeiten, das der KongreB als

ein gemeinsamer stattfinden kann, aber

auBer der Beteuerung ist in diesc Rich-

tung bislang nichts mehr passiert.

Der Versuch beider bundesweiter

Treffen, sich auf eine Struktur ffir den

Ablaufdes Kongresses zu einigen, blieb

jeweils im Ansatz steeken. Fest steht

bisher allein, (138 die Arbeitsgruppen
erst am zweiten Tag beginnen und der

erste Tag den Gruppen zur Vorstellung
ihrer politischen Arbeit dienen 9011.

Allen Beteiligten war das eigene An-

liegen, sei es noch so vage, wiehtig

genug besonderen Schulz dafiir einzu-

fordern, was die Diskussion ungemein
liihmte und in sich endlos reproduzie-
rende Kreise trieb.

Die in Halle getroffene Feslstellung,
der wichtigste Teil des Kongresses fin-

de in seiner Vorbereitung statt, hilft da

auch nicht weiter.

Trotzdcm fanden beide Treffen in

angenehmer Atmosphere statt. Das Be-

dfirfnis nach einer fiberregionalen
Diskussion scheint vorhanden zu sein.

Der Kongress und seine Vor— wieNach-

bereitung boten dieMoglichkeit zu einer

Diskussion,diedie Widersprficheoffen
12181 und sie nicht derReinheit derLehre

opfert, unabhéingig von dogmatischen
Kaderstrukturcn.

Wie zu horen ist gibtes unterdes alien

Ortens zumindest schon mal Kontakt—

adressen, in einigen Suidten aueh Vor-

bereitungsgruppen (in Frankfurt ge-

staltet sich der Versuch eine solche zu

griinden gegenwiirtig schwierig). Es

blcibt die Hoffnung, das die Diskussion

dort und in den berliner Vorbereitungs-
gruppen produktiver verléiuft und das

néichste Treffen Ende November in

Hamburg etwas mehr Klarheit bringt.
Wenden wir also unscren Blick auf

das kommende Ereignis, Ostem 1995

in Berlin, ein neues Jahrtausend im

Visier. Wir werden uns dort nieht auf

den einen Weg einigen, aberden Traum

von der groBen Einheit und Schlagkraft
“Der Bewegung” konnen wir genus:
den Stalinisten von der AABO fiber—

lassen, den von der Reinheit der Lehre

den dogmatischen frankfurter Anar-

chisten. Wir werden ein groBes Spekta-
kel veranstalten, und ein solches gilt es

vorzubereiten. Was dabei dann héin-

genbleibt, wird sich zeigen.

ICA. KER. /Ffm

Konlnklv:

Kongrcfivorbereitung
c/o Mchringhof
Gncisenaustrasse 23

10961 Berlin
'
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T‘ERMINE

Einfiihrung in die Rassismus-Kritik.

Vom 9.12.—11.12.1994 in Hannover.

Welche Funktion hattc und hat Rassis-

mus, in welchcr From tritt er heutc auf,
welche Auswirkungen hater?

Kontakt: Junge Linke. Borriesstr.28.
30519 Hannover. Tel. 0511 «9387177

(montags zw.18v20 Uhr)

Setzt die Wirtschaft auf Anarchie? —

Veranstaltung des Libertfircn Forum

Frankfurts im Dezentral am 25. 1 1 . 1994

(19,30Uhr). Lean Management, Abbau

von Hierarchienebenen, Dezentrali—

sierungvon Entscheidungenwerstfirkter
Einsatz teitantonomerGruppen als Aus—

weg ans (161' Wirtschaftskrise?, Baut

Herrschaftsabbau Gewinne aut‘?

Kontakt: Dezemral, Wittelsbacher-
allee 45, 60316 Frankfurt

Bevélkerungspolitik - was ist das? Wcr

sind die Mutter unwerten chcns?

Vortrag von Conny Schlchbusc'h am

3.12.1994 im Jugendhof Vlotho.

Kontakt: 5.0.

Das Essener Bundnis gegen den EU-

Gipfel plant Gegenaktivitiitcn vom 9.‘

10.12.94 in Essen. Der 9.12. soil vicl—

Faltigc SLraBenaktionon schcn, ab 18

Uhr folgteine Auftaktvcranstaltung, ab

20.30 Uhr Kabarett in dcr Zechc Carl.

Am Samstag findct von. 12.00 Uhr bis

17.00 Uhr cine bundcswcitc Gcgcn—
demonstration statt. Am Abcnd gibt
eine Podiumsdiskussion und cineParty.
Am Sonntag gcht cs um “Allernativcn
fiiren Europa dchcnschcn" (von 10.00
Uhr bis 14.00, danach Abschlqule—
num).

Kontakt: EssenerBiindnis, c/o Zeche
Carl - Kultur- Mild Kommunikations-
und Jugendzentrum. Wilhelm-Mes—
wandt—Allee 100, 45326 Essen, Tel.

0201-8344410. Fax 0201-35058

Eine gauze Veranstaltungsscric zum

»Pr0jekt Utopie« wird in Miinster
stattfindcn: wir grcifcn cinigc dcr Intc—

rcssantcstcn heraus:
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Am 314. 12.94 spreclrcn RolfCantzen
zu “Chancen anarchistisclter Utopian”
und Christian Sigrist zu “Soziale odor

okologische Emerung'?”
Am 4./5. 2.95 meint pm. : bola—bola

- alles aussteigcn!‘ und die Hamburger
Utopia—AG (Jan Stchn et al .)1 cntwickelt
cine “Struktur fiir die Freiheit”.

Am 18./l9. 2.95 halt Veronika

Bennholdt-Thomsen cine Pliidoycr fiir
das Ende dcr Manncrwirtschaft and in
derselben (sic!) Veranstaltung fibcrlcgt
Horst Stowasser, wit: sine Utopia: olme

Zwangsbcgltickung auszusehen hiltte.

Programm und Kontakt: Umwelt—
zentrum Mfinster, Scharnhorststr57.
48151 Mt‘inster

Im August 1989 staerean Barrué, cine
dcr bedeutcndsten Gestalten tier anar—

cho-syndikalistischcn Bewegung in

Franlqeich.Zweiseinchreunde planen
Dokumcnte von und fiber ihn (Artikcl,
Bricfe, Zeugnissc und Erinnerungen)
in franzr‘isischer und dcutschsr Sprache
zu sammcIrt, um sic zu vertiffcntlichen.
Wcr das Projckt unmrstiiwsn machtn,
wird gcbeten, gceigncte Materialicn an

das CIRA zu schicken.

Kontakt: Marianne Enckell. c/a CARA

(Centre [mgr/national dg Recherches
sur I’Anarchisme). av. (19 Beaumont

24, Cit-1012 Lausanne

Zur neuen Mrktichkefi der

“griziBeren” BRO:

Dic Lagergemeinschaft Ravens.
briick/Freundeskreis ‘e.V. teiltmit, dais

cinc dcr S‘S-Aufschcrinncn, Margot.
Kunz, dic bosondcrs haufig Gefangenc
scmug, dic 1946 von cincm sowjeu-
schcn Militéirgcricht vemrtcilt wurde
und 1954 cntlassen wurde, jetzt >>Wie-

dcrgutmachung<< crfuhr. Sic bekam
au fgrund dos Hiift1 ingscntschadigungs-
gcsctzcs cinc Summc von 64.000,-DM
ausbczahlt.

Nfihcrc Auskfinftc: Lagergemein-
schaft Ravensbrit'ck. c/o GertrudMfilter,
Werenwag.rtr.2, 70469 Stuttgart

Alto Hcftc (Doubtettcn) dcr 6mg-
wurzelrevolution vcrkauft das Archiv

Aktiv. Das Archiv wertot Dokumentc
dcr gcwaltfrcicn Bcwcgung ans. Da-
runtcr Material zur WRI, zur FOGA

odcrzurcnglischcn PeacePlcdgo Union.
Ncbcn dcn aktucllcn Aktivitfiten (LB.
Carl Kabat Hans in Muttangcn, Ge-

waltfrcie Aktionsgruppen) gibt es auch

historische anumente zur Friedetts-
bewegung, an Frauenin der Friedtens-
bewagung, zur Krtegsdinnst- und

Totatvemeigemng, rum Antitcriags-
museum in Berlin zur Bewcgungrm

[arms 11vm. ‘

Kontakt: Archiv Aktiv, Stemschanze

1.. 20357 Hamburg, Tel. 0404302046

NachuErmittlungen 116th sin Film

tuber den Einnatz zweier verdecltter
Ennittterm Tttbingan. V‘om Marx 1991
his 1uni 1992 spinnierwn zwci Beamtc

ides baden—wiirtmmbergischenLKA die

Linker 8mm in Tfibingcn nun. “Ralf

Hausmann” und“J‘oachiir1 Armbrusttr”
wic sit: sich nanntnn, aginrten mit

falscher Biografie und Lagende in

verschiedenen Gruppon in Tfibingcn
und Reuflingen. Dar Einsntz war not

mehrerc Jahrc angnlagt wurde jedttch
abgebrochen mhdem cine Frau aus

diam ausspioniortén Parronnnln'em vion
“Joachim Armbmsmrschwangcrwar.
Von tier Bespitzelung mm: clan Pa-
tfistinn-Libannn Komirm. ate; szrtfl—
kostengmppe “Profan”. dag Infmafc,
die Initiative zur Zurammanlegung tlcr

politischen Gefangarwn and dar Hira-

ragunwArbeitskmir tier Evangehscltcn
Studentlnnrmgamaindo (EEG) unmit-
tclbar betroffon Das Video migt alas
Von-genera tier vnrdnckt; arbeitendcn

P‘otizirten auf, beschmibt die Reaktion
und Konscquenzen fiir die betroft‘aricn
Personen and Gruppen, dokumenticrt

die potitische uncl juristische Alumin-

andersctzung ranch (liar Enttamung nnd
thematisiert den Einaatz van Geheitm-
polizei'1n der Bundosrepublficum All-
gemcinen.

Dar Film'ist 1min Aufmfmtdiffuscn

Panikmache and mr Abschottungt in

dei- offcntlichm politischen Arbcit, cr

fordcrt vielmchr den emnthaf‘trn Um-

gang mit dcm mama Spinal and Cic—

hcimpolizci t
NashErmittlungen harm gagcn 50. -

DM ausgetiehen warden V011 dnr:

Medien-and Verlagswerkrmtt
Querblick, Gottliebfiaimler-SMS‘.

78467‘Konstanz, Tel. 07531-65002 , Fax

07531-68798

KURZES



“AuBen obgekfihl’r, doch voller Glut im lnneren”

Karl Brauncr, Anfang dcr 900r Jahrc

Karl Brauner (I914 - 1994)

van MeierNeils:

“Was mich and meine Zeit da—

mals angeht, so is! mir dart ezwas

vermittelt warden, das mich fiir

mein ganzes weiteres Leben

prc’igte. Durch die Jahre vor ’36

war ich gewissermafien, zum

Unterschied alter, die erst I936

Oder spiz'ter kamen, in die Er-

eignisse hineingewachsen. Den

Putsch erlebte ich nicht als ’Aus-

lc‘z’nder’. Maine Genossen waren

Spanier. 1hr Anliegen war meines

und [hr Kampf war meiner. ihre

Siege, ihre Niederlagen erlitt ich

wie sie und ihre Begeisterungfiir
dieSachedersozialenRevolution

teilte ich mil ihnen. Ja. wir hatten

jene 'I‘age herbeigesehnt, wir

hatten uns vorbereitet und ge—

siegt. Wir haben die Betriebe in

Gang gesetzt. die Verwaltung

fibernommen und dabei die

Mehrheit der Bevb’lkerung auf

unserer Seite gehabt. Als wir

darm in den Krieg ziehen mufllen,

taten wir es mit der gleichen
Selbstverstc'indlichkeit und mit

gleichem Elan. Unsere Motiva-

tion war klar und wurzelte im

Bewufltsein, etwas ’Historisches'

in Gang gebracht zu haben. Dies

zu erleben war fiir mick das er—

strebenswerteste, begeisterndste

fiberhaupl. Und dieses Gefiihl,
das mich damals beseelte. dieser

ganze Kamplex freudiger Er-

scht‘itterungen. voller Siegesge—

wzflheit hat sich bis heute er-

halten. Aufien abgekiihlt, doch

voller Glut im Inneren.”’

Dicsc Zcilcn schricb Karl Brauner, dcr

am 20.]uli dicscn Jahrcs in Leipzig sLarb.

Er war vermuuich der IcLch dcutschc
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Zeitzeuge, der den Beginn des Spa‘
nischen Bfirgerkriegs auf den Bani

kaden in Barcelona erlehte. Spanien
war flir Karl Brenner niehl in erster

LinieeinEmigralionsland,sondemeher
die Erfiillung einer langgehegten
“Sehnsueht in die Ferne”. Diese Schn-

sucht war ersteinmal ganz unpoliriseher
Natur und angeregt von den Erzah-

lungen des Valers seines “Kumpels”
Fuchs, der zur See gefahren war und

vorr dessen Gesehichten die beiden

Inngen nicht genug librerr konnten. Den

Ausschlag fiir Karl Brauners ‘Emi—

gration’ gaben schlieBlieh die soge-
nannten “Chinesen” in seinem BeLrieb.

Sn wurden die hochqualifizierlen
Facharbeiter der graphischen lndusnie

in Leipzig genannr, die fiir viel Geld in

Shanghai gearbeitei hatlerr urrd mil

diesen Erfahrungen im Betrieb auf—

trumpften.
Karl Brauner machte eine vier—

jéhrige Lehre als Lithograph. Bin

Beruf, der kfinstlerische Begabung
und viel Geduld erlorderre. Beides

Eigenschaflen, die er besall. Im

Gegensatz zu den meisten seiner

Altersgenossen war er wahrend der

Wellwirrschaftskrise nichr arbeirs-

los. Weil er fiir einen “Ffihmngs—
posten" in seinem Betrieb verge—
sehen war, besuchte er KurSe bei

der sraallichen Kunszakademie {fir

graphische and schfine Kiinsre in

Leipzig.
Durch seine Freundin lrma Gdtze,

die er I932 kennenlernte, kam Karl

Brauner in die Kreise der illegalen
FAUD in Leipzig, deren Zemrum

die Familie Gdrze war. Das

‘Familienoberhaupt’ Anna Gétze
war eine auBergewdhnliche Frau.

lhre drei Kinder, Ferdinand (Nan-
te}, Waldemar urrd Irma hatte sie

vor dem Erslen Weltkrieg ‘unehe-
lich’ geboren. Dennoch schaffte sie

es, allen drei Kindern eine Berufs—

ausbildung zu ermdglichen. Was

dem 19jahrigen Karl Brauner aber
am meisten imponierte und nach
seinen Erzahlungen fiir damalige
Verhfiltnisse vollkommen unge-_
wéhnlich war, war, daB Anna Gélze
mit ihm und seiner Freundin Irma
offer: fiber Sexualitat redele. So war

es selbstverstandlieh. daB er bei

seiner Freundin fibernachten kenn-

t6.

Anna Gdtze wurde im Ersten
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Weltkrieg Mitglied des Spartakus-
bunds und schloB sich dann der

FAUD an. lm Widersrand gegen
die Nazis hatte sie eine bemus-

ragendc Rolle. Ilrr aliester thn

Ferdinand war Anfang der 20er

Jahre einer der Aktivislen in der

anarchistischen Jugend in Leipzig
und Spiller einer der ffihrenden

Funklionare der FAUD in Sachsen.

1m Dezember 1933 fibernahm er

die Leitung der illegalen Ge-

schfiftskommission (GK) der

FAUDF'Seine Schwesier lrma war

Mitglied der anarchistisehen lu-

gend. Der Bruder Waldemar war

Mitglied der KPD, was zu heftigen
Auseinandersetzungen mit seinem
Bruder fiihrle, aber beide nichl da-

ran hinderle, in der illegalen Arbeit
mileinander zu knoperieren.

l

Gewerkschaftsjugend des Dru‘ck-
gewerbes und der Freien Jugrlrnd
naeh der ‘Maehlergreifnng’ in ldscr
Form zusammengesehloassen. Sic

lrafen sich w sonmllgliehen Wan-

demngcn and an pnlilisehen Elis-
kussionen; meiet im Hause dcr

Familie Gfilze.

Well er naeh der Zersehlagung
der Leipziger KPD~D mil seiner
Verhal‘rnng reelmete, relate Karl

Brauner im Okra-Trier l934 legal mlrch
Barcelnna. In seiner Beg‘leimng xlrvar
die zehnjahrige Annemarie Gdtzc,
die Tdehter vnn Ferdinand and Elli

Gdrze. Lerzrtere lebte action elnlgc'

Zeit in Barcelona. In Barcelona‘cr-
, . l

warb Karl Brenner annaehst emmal

eirr Fahrrad‘ and relate eln halbcs

lahr durch Spanien, urn-Land ‘und

Sprache kennenzulemen. Seinen

vorr links (zwcite Kellie): FBIdinfind. Annemarie und Irma Germ. Karl Brenner
im Hintergrund rm! offenem Mund; sitzend zweite von links: Anna Gfilze

Karl Brauner half bei der Her-

stellung der illegalen FAUD-Zei-

tung ‘Soziale Revolution', die er

auf fotographischem Wege ver-

kleinertc. Diesclbe Tatigkeil liable

er fur die Kommnnistische Panel

Deurschands (KPD—O) aus. deren

Mitglied er nach der Machlergrei-
fung wurde. Zusammen mil seiner

Freundin Irma war er in der serge-
nannren ‘Leipziger Meure‘. In die-

‘

ser illegalen lugendgruppe halter:

sich ehemalige Miiglieder der

Lebensunterhall erwarb er du‘rch
selbst gemalle Pdslkarten. Duich
Verminlung cles deutschen Anar-

chnsyndikalisten Helmet Rildiger,
der schon sell 1932 in Barceldna
lebte, erhielt er eine Arbeit in einem

Druclcereibetrleb. Dank seiner gu-
ten Ausbildung konme er don. cine
Offsetabiellung mil Reprobelrlcb
einrichreten. Seln Chef war ein

enemaliger Anarchist, der zusam-

men mil Rllrllger dire Herausgabc
eines anarclilallschen Lexlknns



35:116. Gcgcniibcr Rfidigcr schil-

ci

0

liar] Brauncr scincn Chcf als

“

"0n schr gulcn Mann” , dcr sich

“Ernsthafl” um ihn sorgc und ihm

VOIIigc Frcihcit” lasso.3

chnfang 1935 lcbtcn circa 20

ulschc Anarchosyndikalislcn in

Dircclona, dic sich in dcr Gruppc

(Dxlssclic Anarcho—Syndikalislcn

lcn K) Lusammcngcschlosscn hat-

glicd darl
Brauncr war nicht Mil-

617

cr DAS. Da cr abcr mil Elli

semi:
und Rudolf Michaclis zu-

Von d

on wohmc, fcrtigtc cr fiir die

schrifcr‘DAS hcrausgcgcbcnc Zeit-

nun

l Die Internationalc’ Zcich—

gen an: von Erich Mfihsam und

ZczianUS
van dcr Lubbc und cine

l

C
nung dcs brcnncndcn Rcichs-

figs.

forDzeser Karl ist ein vo'llig tinge-

Rfigrtcr Junger Mann", schricb

n lg‘cr an scinc Frau Dora.

vjzlletnbar guter Keri. hat EIWGS

Bibl’emcm IBdren an sich. Seine

Jun lithe/C
ist die eines deutschen

Me
8 ommunzsten, von unseren

0

en hat er sicher keine Ahnung.

“Ch. noch nichts von diesem

[cifeich gclesen.“ Dicsc Charak-

c. lSlcrung‘Rfidigcrs bcdarl’jedoch

in“ Relativicrung. Karl Brauncrs

Ehcchrcr’
in Barcclona war das

dot-1122:“
Ewald und Ella Konig, die

Ramb]
D-Q angchortcn und aufder

bcn D

a cmc Buchhandlung belrie-

_-.
orl wurdcn nach LadcnschluB

gflllllischc DiskuSSioncn gcffihl’l- 1m

more 193; wurdcn in dicscm Krcis

d

nsrv

dic Blichcr ’Faschismus an

:rMac'ht dcs linkssozialislischen

dicco'rwkm Fritz Sternberg und

”h. Massenpsychologie des Fa‘

d‘ tsrnus von Wilhelm Reich

”lestléullgcrt. Rlickblickcnd bczcich-

si
‘arl Brauncr dicscn Diskus—

(‘Iinsairkcl
als seine “Univcrsilal”.

diccgl'g” angcrcgl wurdc cr durch

.

uchcr Rcichs. "Das ging s0

VGVezt, dafl ich glaubte, die DAS

ruppe auch noch mit Reich iiber—

;éugen
zu ko'nnen. Bei llelmut Rii-

lger hattc die Art 'Besessenheit'

Incinerseits zumindest dazu gefiihrl.
”In zu iiberzeugen. dafl der Marxist

Reich lesenswert war.”

Rijdigcr fand die ”Massen—

fsyChologie", "trotzdem sic in vie-
er llmsicht den stc‘irksten Wider—

spruch erregt, dock in vielem

richtig” und verfallte iiber das

Buch cine Rczension in dcr

anarchistischen Zeitschrifl ’Revista

Blanca’. Im vergangencn Jahr

wurdc wurde diese Rezension, auf

die Wilhelm Reich im Jahre 1936

antwortcte, Gegensland eines

Aufsalzcs von Richard Cleminson

in dcr cnglischen Zeilschrift

'Anarchist Studies'.7 "The recep—

tion ofradical ideas on sexis placed

in the context ofanarchism’s ability

to embrace new ideas, which placed

it ahead intellectually of its con-

terparts on the left." Dicse lmer—

pretation embchrt nicht einer ge-

wissen Ironic, weil die Rezension

Rfidigcrs erst aufEinfluB von Mar-

xistcn zustande kam.

Im Iahrc 1935 kamen auch Ferdi-

nand und Irma Gotze nach Barce—

lona. Ihr Brudcr Waldemar war in

die Sowjelunion gegangen, wo er

vermullich wahrend der Saube-

rungen ermordel worden ist. Anna

Grille wurde 193? verhaftel, zn

einer mehrjahrigen Zuchthausslrafe

verurteill and erst im April 1945

von der Rotcn Armee im KZ Ra-

vensbrfick befreil.

Karl Brauner war in Barcelona

aber nichl nur mit deulschen Emi-

granten und Gesinnungsgenossen

zusammen, sondern in die spani-

sche Bewegung integricrt. Rfick—

blickend schrieb er fiber die crslcn

Jahre in Spanicn: "t'ch war jung,

politisch sehr interessiert, and

ausgestattel mit viel Wissen in

Berufund Technik. Auflerdem beset/3'

ich die Fc'ihigkeit einer schnellen

Anpassung. dann lag mir die

spanische Mentalita't, ich achtete

sie, ich liebte sic. sie kam meinem

Wesen entgegen. So nahm es denn

kein Wander, daf)‘ iclz miclz orga-

nisierte, mich engagierte undfeste

Freundschaften schlofl. (...)

Politisch war ich erst Mitglied der

CNT—Gewerkschaft, dam: nach and

nae/1. erschlossen sich mir die

internenAngelegenheiten.Man salt

in mir den Genossen, nicht den

Deutschen, den Ausldnder. Kurz -

ich war der ihre.”

Karl Brauner war in die Aufstands-

vorbcrcilungcn dcr CNT mitein—

bezogcn. In Horta, einem kleinem On

in der Nahe Barcelonas, waren in einer

Scheune Waffen and Sprengstoffe

gelagert worden. Zusammen mit einem

Oberschlesier, vermutlich Bernhard

Pacha, der schon mehrere Jahre in

Barcelona lebte, war er mitver-

amwortlich fiir die Pflege der Waffen

und Sprengstoffe, die kurz vor dcm

Aufsland am l9.Juli 1936 an die

Mitglieder dcr CNT ausgegeben
wurden. In der Nacht zum 19.}all, dem

Beginn dos Aufslands in Barcelona,

war Karl Brauner beim Aufbau der

Barrikaden in seinem Wohnviertel

beteiligt.
Die Teilnahme am Aufstand in

Barcelona war flir die deutschen

Antifaschisten nicht nur ein Akt

der Solidaritat mit ihren spanischen
Genossen, sondern sic waren kon-

frontiert mit ihrem direkten Feind:

deutschen Mitgliedern der NSDAP-
‘

Auslandsorganisation (NSDAP-

A0), die auf Seiten der Militars in

die Kampfe eingriffen. Vom Deut-

schen Club in der Calle Lauria, der,

wie sich herausstellen sollte, ein

gerarntes Biiro der NSDAP-AO

war, hielten sie mit einem Maschi‘

nengewehr die Stralle unter Feuer.

Eine Gruppe der DAS war am Sturm

aufden ‘Deutschen Club’ beteiligl.
Sic crbeutctcn dabei das Maschi—

nengewehr und cine Reihe anderer

Waffen. Zn dieser Aktion schrieb

der daran beteiligte Rudolf Michae-

lis:

"Ich erinnere mich noch genau

des einzigen zerslorerischen Akies.

I'm Versammlungsraum des Deut—

schen Clubs hing ein Hitlerbild.

[ch erg-riff es and schleuderte es
‘

zum Fenster hinaus: es zerschellte

auf der Strafle unter dem Beifall
der Menge. die unsere Akzion ver-

folgt hatte. Der Inhalt der Schreib-

tische and Karteischrdnke wurde

auf dem Lastwagen verstaut. der

uns hierher gefiihrt hatte. ”Warum

wira’ dieser Mist nicht verbrannt?"

fragte man mich. "Well unterdiesen

Dokumenten die Mitgliederkartei
der Nazis enthalzen ist und sich

weitere Beweisstiicke befinden, die

fiber dasNetz derNaziorganisation
in ganz Spanien Aufschlufl geben”
war die lakonische Antwort. Und

so war es in der Tat. Wir legten am

I9.Juli1936 eine starke Auslands-

organisation der Nazis in Spanien
lahm.”
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MICHAIL A. BAKUNIN

(18 14- 1 876)

Bibliographie der Priméir- und

Sekunclfirliteratur in deutseher

Sprache
BAND 4/ Originalausgabe / Register der Personen,

Verlage und Periodika / 128 Seiten, diverse Abbil-

dungen, Hardcover / DM 28,00 - Best-Ni: 504

Die Bibliographic gib! (manuals einen vollstflndigen
Uberblick fiber die deuischsprachigé Primfir‘ Lind

Sekundzirliteratur. Sie ist damii grundiegend fiir jede
niihere Beschafligung mit Bakunin und sie macht

deutlich, daB es noch viel Unbekanm<as von and fiber

Bakum'n zu entdecken gibt.

Hartmut Riibner

FREIHEIT UND BROT

Die Freie Arbeiter-Union

Deutsclilands

Eine Studie zur Geschichte des

Anarcl‘nosyndikalismus
BAND 5/ Originalausgabe / 1m Amhang: Bibliogra-
phie dcr Presse des deutschen Anarchosyndikalismus
(1914-1939); Bilddokumentation; Register der Per-

sonen, Organisationen, One und Periodika / 320

Seiien, Hardcover und Lesebéindchen / DM 52,00 -

Best-Nix 5135

Das Buch besclireib‘r die Sozial-, ldeen- mid Organi~
sationsgeschichie der anarcliosyndikaiistischen Ge-

werkschafis— und Kulturbewegung von den Ari-

l‘fingen bis zum Zeilpunkt ihrer Zersclilagung im

Jahre 1933.
_

Die Porschungsergebnisse zum Thema fafit der

Autor in seiner Arbeit zusammen und ergfinzi sie

durch veriiefende Quellenstudien. Dabei beschifligi
er sich ausfilhrlich mil Fragestellungen. die bisher

nur unzureichend behandell wurden: mit beszinuntcn

Berufsgmppen, wie beispielsweise den syndikalisii-
schen Seeleuieorganisaiionen, und mil dem breiten

Spektrum der kulturellen Initiativen, die innerhalb
Oder im engeren Umfeld der FAUIXAS) emstierien.

Dabei wird deutlich. daB der Anarchosyndikaiis.
mus der Weimarer Republik vieles von den allema.

tiven Entwiirfen vorwegnahm, die spfiier in den
..Neuen Sozialen Bewegungen“ der Bundesrepuiilik
zu neuer Aktualiu'il gelanglen und dort zur Verwrrk-

lichung basisdemokralischer Vorstellungen fiilmen.

Rudolf Rocker

JOHANN MOST

Das Leben eines Rebellcn

BAND 6 / Erweiiener Reprint der Originalausgabe:
Berlin (Verlag der Syndikalist) 1924 u. 1925 / Aus-

wahlbibliographie und Auskuufi fiber den Amer;

Personenregister / 496, XVI Seiten, (Bilddokumen-
tation), Hardcover und Lesebzindchen / Auslieferung
an den Buchliandel: ca. Dezember 1994 / DM 68,00
- Best-NI". 506

Uber den biographischen Rahmen hinaus gibz def
Autor einen fesselnden Einblickin die Anfhnge der
anarchistischen Bewegung in Deutschland Neben
den Werken Max Nettlaus ist Rockers Arbeitimmer

noch das Standardwerk zur Entsteliungs- mid Frilh-

geschichte des deutschsprachigen Anarchismus.

Bestellungen an:

Libertad Verlag Berlin I Kijln

Postfach 440 349 - 12003 Berlin

Telefon / Telefax: (030) 586 65 24

Die Gruppe DAS fand aber niclu

nur Dokumente der NSDAP-AD,
sondern bei der Hausdurchsuchung
wurden von dem DAS-Mitglied
Willi Winkelmann und Karl Bran—

ner auch deutsche Blanca-Passe in

Besitz genommen, die sich spiiter
noch als fiufierst niitzlicli erweisen

sollten.

Die Gruppc DAS durchsuchie in

den nfichsten Tagen weitere deut—

sche Einrichtungen und Firmen in

Barcelona. Nach Clem Berichl des

deuischen Generalkonsuls in Bar-

celona vom 24.1u1i 1936 wurden

folgcnde durchsuchi: das Biiro und

das Stadiheim tier Deutschen Ar~

beitsfront, die Biiros der Orts- lmd

Landesgruppe der NSDAP, der

Deutschen Krankenkasse, des

Deutsehen Akadcmischen Aus—

landsdienstes, der Schiffalirts‘ge—
sellschalt Baquera, Kusche y Mar-

tin, die Wohnung der Brant des

Landesgruppenlciters dcr NS DAP,
die Evangelische Kirehe und die

deulsche Schule. Es war abet nichl

so, - wie dcheneralkonsul schrieb
- daB unler “Fiihrung deutscher

Juden und Kommuniswn ganz plan-
los dcutsche Einrichtungen, deut-

schc Firmen und Hiiuser durch-

sucht, zcrslb'rt und gcpliindert”‘°
wurdcn sondem die Gruppe DAS
hauc bei diesen Uniersuchungen
systemalisch Dokumeme zusam-

men getragen, ans denen hervor-

ging, daB die NSDAP‘-AO ganz

Spanicn mit einem thz vcm Par-
teizellcn und Umerorganisationen
wie z.B. der DAF Uberzogen halte,
in engsier Zusammenarbeii mil

spanischen Faschisten stand,
politischen Druck ausiibte auf die
in Spanicn lebenden Deutschen und
EinfluB nahm auf die Poliiik und

Wirtschafi des Landes.”

Von dcr CNT, die zu diesem

Zeilpunkt faktisch die Macht in

Barcelona ham, wurde tier DAS

die Konlroile iiber alle deulsch-

sprachigcn Auslénder in Barcelona

fibertragen. Dies beinhalteie die

Militiir—, Post- Hafen- und Eisen-

bahnkontrolle, sowie das Rechi,
Hausdurchsuchungen bei deutsch-

sprachigen Auslfindern vorzuneh-

men, die im Verdachi standen, mit

den Nationalsozialisten zu sympa-

thisieren. Nach Berichten des

deuisehen Generalkoneuls wurrien
bis November mindesiens ‘60
Wohnungen‘von der DAB (lurch-

sucht. Gegenstfinde von gefliich-
ieten Nationalsnzialisien warden

von der DAS hesehlngnahmt und

revolutioniiren Knmitees und den

Milizen fibergeben. Dee Hans dos

deutschen Verireters der F‘irma

Merck wurde van der Gruppe DAS

ale Wohnheim beeehlagnahmi.
‘2

Bei der Firma Merck war einer cicr
wiehtigsten N5~Funkiionme in

Spanien, der Landeegruppenleiicr
Anton Leisiert, als Prokurisl

eingegtellt. Die vein der DAS
beachlagnahmten Dolcumeriic
wurden Anfang 1937 in dem io-
genannten ‘Schwarz-Rozbuch.

Dokumente fiber den. Hit‘lerim—

perialismus’verfiffenilieht.” 1
Karl Brauner war an dieecn

Akiivitfilen nichi mehr beteili‘gt. ;

Schon wenigeTage naeh dem Aiif-
‘

stand brach er am 24. Juli mit ilcr

Columna Durruii an die Paragon—
front mif. Von seinem Chef iicr
nun als Angesieliierin seiner Firina
weiterarbeiieie, war er mit einor

Foioausriismng ausgesmiiel wor—
den. Er war mniiclmt mil kmziia-

nischen Genossen eusammen iind
wechselte (:13an mm Grupo Inticr-
nacionai der Celumna Durruii, in

der vor allem Franznsen mid Deut-

sche kampften. i

Mine September 1936 wuriie dic

Grupo Internaeionai bei den Kam-

pfen um die Orischaii Sieiamo e‘in—

geseizt. die each sehweren Vizr-
iusten erobert wurde.” Kari Brim-
ner wurde dumb einen Brustsehuli

schwer verieizt and mu seinem Bo—

dauern gingen dabei aucii die zaiii-

reichen Fotos verloren, die er bis

dahin geschossen hatie.
‘

Mach einem Lazarettaufeniiiali
entschloB er sieh im November
wieder an die Front zu gehen
Erneut schiofi er sieh der Grupo
Internacional an der zu diescm

Zeiipunkt circa 100 Deuteche zin-

gehorienfind die ihr Quariier in

Velilla de Ebro hat‘te. An cler Ara-

gonfroni kam es im Winier und
Friiiijahr 1936/37 seiien zu kriegc-
rischen Aueeinandersetzungen mil
den Franco—Trapper: Umso heftigcr
waren die Diskussionen um die v‘on



W

:iCJWchierung geplanlc Militari-

Wic
ng der lVlilizcn. Der fiber—

naCigendc
T011 .dcr Grupo Inter—

Sier
Onal akzepticrtc die Militari—

‘ Ung,allcrdingsmitgewichtigen

pfllnschranknngcn: Keine GruB-

and“; Glerchc Lohnung, Presse—

SChafflslcussmnsfreiheit
und die

Z
ung von Soldatenréiten.15

Karlllsglmmen
milErnst Galanly wal:

gen d.rauner
an den Formulicrun-

Gal
Icscr Fordcrungcn belciligt.

fin-1y, der die illcgale KPDO in

0Wills; gcleilcl hauc und den Karl

rauncr dorl unicr seincm illegalcn

kjnmcn,
aber nichl personlich, gc-

VonmAhaue,
war im Oktober 1936

gcko
nlwerpen nach Barcelona

mmcn. Er war zu dicsem Zeit—

afilnfikl’noch Marxist, ging aber be—

heir
l

Ill: einer anarchistischen Ein-

SCIIL;
ur

amen, der aus der deut-

SChri'Igirbezlerocwegung
kommt".

an dicCKcr
m scrncm crsten Bericht

CIVIL]? PD-Q Genosscn, ”stelll die

inter
Al die wescntlichste und

Mil 1:ssamcste Erscheinung dar."’6

Cine
arl Brauner verband ihn bald

Cngc Frcundschaft.

chTQZugc dcr Militarisierung wur-

nannILC‘Grupo Internacional umbe-

die d

in

Compag'nia lntcrnacional,

i c

or 26. Dmsron (dcr ehcma—

flier;
Columna Durruti) des spa-

m;
icn

Volkshcers angchortc und

b
Quamer 1n dcm Dorf Pina dc

sic:
hauc. Mindicser Reorgani-

ng rvarcn dic Debaltcn in der

dCOrmpame
abcr nichl zu Endc, son-

Ru; glcwanncn erst an Scharfe. Mil

Del

0 lMicliaclis, dcm polilischen

nacicglcrlen der' Compagnia Inter-

lehnonal,
der (lie Soldalenr'ale ab-

1am
0, halte eine Gruppc um Ga-

Pall1y,
Brauncr und die Schweizer

Au
‘und Clara Thalmann scharfc

1'
semandcrsctzungcn,dicschlicB-

{AC-lldazu ffihrlcn, daB sich diese im

[6:51;
1939 von dchompanie trenn-

SiZhuriick
in Barcelona schlossen

C

Karl Brauner und Ernst Galanty

End
mit ihnen das DAS-Mitglied

aul Helberg im April 1937 dem

SOfigenanntcn Todesbalaillon (Ba-

taillonde la Muerle) an. Das Todes-

balaillon, das von dem anarchisti-

§chen Wirischal‘lsminislcr Santillan
Ins Lebcn gcrufen worden war

unlersland der kalalanischen Re:
glcrung und gall als cine dcr best

ausgebildelen anarchistischen

Einheiten. Die Ausbildung fand in

einem Sehlofi in der Nahe Barce-

lonas statt. 1m Juni 1937 wurde das

Todesbataillon bei der republika-

nischen Offensive an der Aragon-

front cingesetzt. Das Todesbatail-

lon erhiell den Befehl anzugreifen,

obwohl den 900 Mannern nur 150

Gewehre zur Verfiigung standen.18

Die Waffen solllen wahrend des

Gefechas erbeutet werden. Solche

Befehle wurden von der kommu-

nislisch dominierten Armeefiihrung

gegeben, um die anarchislischen

Einheiten zu verheizen. Wegen

Befehlsverweigerung wurde ein

Kommandant zum Tode verurteilt,

Karl Brauner, Ernst Galanty und

Paul Helberg zu zwanzig Jahren

Zwangsarbeit verurleill.

"Natiirlich sind wir keine Ge-

fdngniswdrter. sondem simple ’In—

sassen’"! schrieb Karl Brauner an

seinen Freund Kurl Lehmann.

“Mane/tea Mal erinnere ich mich

jener Gesprd'che damals, wdhrend

unseres gemeinsamen Frontlebens

in Velilla oder Fina. Meine Fresse,

wie kann der Schein uns Iduschen

und verdammt alles, was damals

scheinbarfest stand. trudelte lustig

mil. Ja. damals..."’9

Die drei Gefangenen warden in

der Festung Cartena inhaftiert. Zu—

nachst gelang Karl Brauner und

Ernst Galamy und Spiller aueh Paul

Helberg die Fluchl. Ernst Galanty,

dessen ursprfinglicher Name lsi

(-dor) Klappholzwar,verlieBmiteincm
von Karl Brauner praparierten PaB auf

seincn neuen Namen Spanien und ging

von dort nach Norwegen. Karl Brauner

lebte weiter in Barcelona, wurde aber

im Juli 1938 emeui verhaftet und fast

bis zum Ende des Bfirgerkriegs in ciner

Kaseme in Barcelona inhaftien. In

dieser bosen Zeit wurde er von einem

ehemaligen Genossen in der Grupo

Internacional, dem Bochumer Kommu-

nisten Robert Schreiber, der inzwischen

zum Hauplmann der Imerbrigaden

avancien war, unlersliitzt.

Nach der Eroberung Barcelonas

am 25.]anuar 1939 durch Franco—

Truppen fancl sich Karl Brauner in

dem eine halbe Millionen Men—

schen umfassenden Fliichtlings-

slrom wieder, der sich in Richtung

franzosische Grenze bewegte. Dort

wurde er in dem Lager Argeles—

sur— Mer interniert. Das Lager war

nichts anderes als eine mit

Stacheldraht umzaunte und von

franzosischen Kolonialtruppen
scharf bewachte Sandflache am

Strand. Die Verbaltnisse waren

lebensbedrohend, und erst nach

Parlamentsdebatten am 10.Marz

besserte sich die Lage ein wenig.
Mit dem Berliner ‘Vagabunden-

Dichter’ und Anarchosyndikalisten
Helmut Klose, der nach den Mai-

Tagen in Barcelona von der kom-

munistischen Geheimpolizei als

‘Konterrevolutionar’ verhaftet

worden war und bis Dezember1938

in spanischen Gefangnissen ge-

sessen hatte, teilte sich Brauner ein

Loch im Sand, daB ihnen als Schutz

vor dem kalten Wind diente. Zu

ihrem Freundeskreis zahlten noch

Frank Hartmud Berlet und Egon
Illfeld. Berlet, ein Rechtsanwaltaus

Chemnitz, war Offizier im Ersten

Weltkrieg and danach Mitglied der

Freikorps. In den zwanziger Jahren

schloB er sich jedoch der Liga ffir

Menschenrechte an und machte sich

einen Namen als Verteidiger von

Antifaschisten. Ihm wurde die Zu-

lassung als Anwalt von den Nazis

entzogen and im Oktober 1933

emigrierte er nach Spanien. Wegen
seiner militarischen Kenninisse

avancierte er wahrend des Berger-

kriegs bis zum Divisionskomman-

danten im Range eines Oberst.

Berlet, der auch in Konflikt mit

den Kommunisten geraten war,

kampfle deshalb in einer spanischen
Einheit und nicht bei den

Interbrigaden. Egon Illfeld war

urspriinglich Kommunisl gewesen

und 5218 zu Beginn des Bfirgerkriegs
in einem spanischen Geffingnis.
Unmittelbar nach der Revolution

schloB er sich der Gruppe DAS an.

Nach den Mai-Tagen in Barcelona

wurde auch er verhaftel und bis

April 1938 inhaftierL

1m April 1939 wurden die aus-

landischen Spanienkampfer aus den

Lagern Argeles und SL-Cyprien in

das Lager Gurs in den Pyrenaen

verlegt. Dori kam es sofort zu

scharfen Konflikten zwischen der

Lagerleitung, in der die Kommu-

nisten die Mehrheit batten, und

einer groBen Gruppe von Spanien-

kampfern, die sich deren Diklat

nicht unterwerfen wollten. Uber

SF 4/94 [59]



Im Lager Gurs: (von links): Karl Brauner, Egon Illfeld. Frank Berle: und
Helmut Klose

100 von insgesamt 600 deutschen

Spanienkfimpfern organisierlen
sich separat im deutschen Lager
und nannten sich nach dem Namen
ihres Quartiers 9.Kompanie. Von
den 121 Mitgliedem der 9.Kom—

panic: waren 41, die meist aufSeiten
der Anarchisten bzw. dcr links-

kommunistischen POUM gckéimpft
batten, dem stalinistischen Terror
in Spanien zum Opfer gefallen und
don inhaftiert gewesen. Berlet,
Brauner, Klose und Illfcld gehfirten
zum sogenanten “Redaktionsko-
mime", der inoffizicllen Leitung
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der 9.Kompanie.2°1m Oktober1939

wurdc Karl Brauner aus dem Lager
entlassen. Uber scin weiteres

Schicksal schrieb er seinem Freund

Helmut Klose, der sei11939in Eng-
land lebte, nach dem Kricgc:

"Mein Lebensweg nach unserer

Trennung gleicizt dam Bilde einer

Mondlandschaft. Alle Vorstel'lung,
die wir Menschen van einer solchen

haben kénnen. verkérpern ‘sich

darin: Eiseskc'z’lte. xengende Hitze,

pechschwarze Dunkelheit and

blende Helle, 6de Wiiste. schauer-

liche Grz'ifm, Zerrissgenheit and

\

Tod, Ekel and — trot: alledemLiébe,
warme vermhnende Hebe! Npch
stem mirjen‘er mnnige Tag unsarcs

damaligen Abschiadg var Augen,
dann [cam jene Katastrophe, jencr
lrrsinn. der die Welt aux den/sugar:
m heben whim. Da begann s‘ich
der Mahlsmin zu d‘rehgn.

[ch arbeitem damals in der F010-

grafie deg Lagging. flurch diese

Tém'gkeit gelang ex mir zuweflcn,
in die St‘adt, mach Pan zu kommlen.
Bald wurde Paw marine “Schlaf—
Nelle". E5 gelang mir vermmels
m‘einer dart gewannenen Belmnn—

ten, Arbeit zu bekammen. (...) Schon
mach wenigen Tagen hmtmt iDumick dis perfeklgn ‘Wohlenkénd-
ler” hamieren when kc'innen. t...)
Der Umgang mit den Zi‘vil‘ixten half
mir in wem'g‘en Weaken fiber die im

Lager xchier unfiberwindlichen
Klippen derfranzfisiwhen Spraéhc
hinweg and array/cam es, dafl‘ sich
bald recht zarw Baziehungen zu

emer kleinen Galen entwirakaltpn.
Bei memer Griindlichw wnd Unpa—
fangenheit in mlcken Dingan.
legten wir march “were wanigcn
Habseligkeitm zmammen WId
mitten redlz‘ch dds weniga Gum Was

um; das Laban zubieten in derLagc
war. Helmut. day war Sanm‘zn-
schein.

Bald gab ich dam Hahtengmchaft
aufund trat als Fatogmph an. Iiier
mm fanden Anlagen in mir Befrie-
digung. die dam Game nach glz‘ick-
ticker gesrmmm. ~ Ba kam cias
Unheil fiber dig Nacht. f...) Das
zweite Mal war :23 mir vergé‘nlm,eine Staatsmas'chine in die Brmhe
gehen zu beotrachmn. FrankBerlet
war die gauze Zai‘t‘ ‘bei mir in PM,
auch er war Kahlanschleppen Mitch
eke es zum val‘lstc‘indz‘gen Zusam—
menbruch kam, Jperrte man was in
ein Lager. [ch kam nach Gu‘rs.
Frank nach Bordeaux.

Schon mach 14 Tagen abar konhtc’
ich mil eigerwn Auger: when, wie
sich die bix dahin so fibermachtige
Garde Mobile versucm‘a in éin
Nichts aufzulémn. Sie fraflen aus
der Hand. In fewer Panikmimmqng
unter den Hfiuptlingm abensa We
unter der Bawachung. Mate trick
alias in Wohlgefalian my”. Fort. weg
ans Fran/crash! Lind mm set‘zte sine
Wilde Jagd nach tier Miami/amine



Ci". Sphiffe waren da, aber die

meisten kamen nicht mit.

Kamcn nicht mit...drei einfache
Worte.

Was sic/1 dabei abspielte. war

“bf!" bei weirem nicht so einfach.
Dze Demschen kamen an der Kfiste

enflang; Ziige rollten nach dem

Mittelmcer. Unler diesen Flack-

‘enden Frank, Irma Gé'tze und ich

Zusammcn. alle anderen Bekannlen
Waren in alle Winde zerstoiyen,
bew?glen sick in die gleiche Ric/1-

”mg: nach dem Mittelmeer.
In Port Vendres, einem klez'nen

”0an an der spanischen Grenze.
setzlen wir uns fest. Irma Gé'tze

”afich im Moment vor Auflé'sung
‘133 Lagers Gum durch Zufall. Wir

halter: uns auseinandergelebl, ich

fa-fld keim; Beziehung mehr. und

erbeschlossen uns zu Irennen. Das

geschag nicht ohne Schmerzen.

Frailk blieb. Das Leben war

anfangs kl‘immerlich. [ch bekam

Aréeit bei einem Fotographen. Gute

Zetten. Bis die Polizei, erholt von

dem Schrecken, die Arbeit wieder

aufnahm. Damit war es mit der
Ruhc vorbei.

Wir ginger: nacn marseme. Nun

kOMmt es dick. (... ) lch bekam Kon-
lakt mil Seeleuten und der Trans—

POrtarbeitergewerkschaft. Mil
denen arbeite ich in der illegalen
Judeneinxchszung.1940im Jan uar

Plalzte der Laden. [ch ging hoch

"(Id ham: ’Ruhe'. Ein Jahr im Bau,

Elf! Jahr Hunger and Verzwez'flung.
Dle Schilderung dieses Jahres
"10"ChIe ich Dir ersparen. aber i5}; Beispiel der Zeichnungen von Karl. diese cntstand im Leipziger Gefingnis.
glaube in Deiner ‘Ballade vom 1942

Sghltrnnzen Schlff' hast Du (ihn—
Izches geschildert. "2' A116 Foul“ “Chi“ Karl mum

Durch dcutschc Scclcutc dcr nunzialionkamdiePoIizeiaufscinC
Internationalcn Transportarbeiler SPUT- ‘

Fédcralion (ITF),mitdcncn er sich “Die Zeit war um und ich leble
1n Spanicn befrcundcl hattc, war noch; mit 48 kg ”Lebendgewicht"
Karl Brauncr in Konlakl mit dcr some ich die nc‘z’chste Hunger-KW
franzc'jsischcn Transportarbcitcr- durchmachen." Karl Braunerwurde
gcwcrkschafl gckommcn.22 Brauncr in das Internierungslagcr Les Milles
War In Gurs von dcm schon cr- cingeliefert. Don mm or auf den

Wiihnlcn Kurt Lchmann, dcr sich ITF-Secmann Harry Bahlkc. Die

damals in Marseillc aufhiclt, beiden flohen aus dem Lager Und

unlcrstmzt wordcn. So crhiclt er [auchtcn in Marseille unter. Bci
cine Anlaufadrcssc in Marseillc_ eincr chrisllichcn ilaiienischcn
Karl Brauncrs‘Arbcil’ bcsland aus Sektc {andcn sic Unterschlupf.
dcr Fijlschung von Visa dcs uru- Willy Joseph,eincrihrcr Genossen

guayischcn Konsulats. Durch Dc- aus Spanien, schrieb aus New York

im Juli 1941 an Edo Fimmen, den

Generalsekretfir der ITF, daB er

von den beiden “einen verzwei-

felten Brief aus Marseille” erhalten

habe.23

Durch die ITF erhielt Bahlke

kurze Zeit spéter ein Visum fijr

Mexico, wo er sich nach seiner An-

kunft sofort darum bemfihte mil

Hilfe der ITF auch ein Visum ffir

Karl Brauner zu beschaffen. Edo

Fimmcn, der zu diesem Zeitpunkt
schwer krank in Mexico lebte,
wurden von der mexikanischen

Regierung ffinf Visa zugesagt. Auf
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der von Bahlke vorgeschlagenen
Lisle stand auch Karl Brauncr. Aber

die eingereichte Liste bei dcr

mexikanischen Regierung enthielt

nicht mehr seinen Namen. Babette

Gross, die Frau von Willy Milnzen-

berg, war mil Fimmen und (lessen

Frau eng befreundet. Aufgrund
dieser Beziehung kam nicht Karl

Brauner, sonclern ein Mitglied der

Mfinzenberggruppe auf die Lisle.“

Vermutlich ware dieses Visum

zu spilt gekommen. Karl Brauner

war zwischenzeitlieh wieder

verhaftet und imernierl warden.

”Des war 21: viel. Mill 2 underen

besehlossen wir zu tfirmen. Es

gelang. Wir paseierten die

Demarkationslinie. Bei Chg—Ions

sfir Saéne ging die Sache schief.
Wz'r waren leichtsinnig gewesen.
Die Deutschen schnappten uns. Der

Plan war, in Paris unterzutauchen.

Paris war besetzt and die

franzc‘isische Polizei sabotierle die

Maflnahmen der Demmken, Fillr

unseresgleichen bedem‘ete dag eine

Erleichterung. Der Plan war gut.
die Ausfu‘hrung mangelhaft.

Also. man greifl mick, erkermt
mick and ab ging’s neck Demseh—

land. Wieder einfache Warle; Mil

Grauen noch gedenke ich'jener
Stunden bei der Gertapo in Cha-

lons. in Leipzig begann das Theater
von neuem. Auch das ging vorl‘iber.

Wéihrend der Verurteilung in Dres-
den tauchte Irma auf. Man hatte sie

eim'ge Monate friiher in Paris ge-

'

fangen 11nd auf Grand derselben

Affiire, die im Jahre 33—34 slatt—

fand, 211 2 Jahren 21111111111115 ver-

urteilt. [ch bekam 2 1/2 Jahre."

Hinsichtlich dieses Urteile hallo

Karl groBes ‘Gliick’ 1m Ungliick.
Denn er wurde nur wegen Aktivi-

talen in der Leipziger 'Meule’ und
der illegalcn Arbeit ffir die FAUD
verurteilL.” Wenn die 6113111110 11111

geahnt hatle, (1218 cr an den Aktioncn

gegen deutschc Einrichtungen in

Barcelona beleiligt gewesen war,

hatte dies sein Todcsurleil bedcutel,
wie im Fall des Essener Spanien-
kampfers Erich Mambrcy.“

Karl Brauncr kam nach seiner

Verurtcilung in das Zuchthaus

Waldheim. "Hier scheinz aber das

’schlimme Schiff ein Waisenknabe
gewesen zu sein”, schricb or an
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Helmut Klose. Es war-en die 2 1/2
letzlen Jahre cles Hitlerregimes. Das

sagt alles Die Auswirkungen all
der Unruhe und Haftzeilen began-
nen sic/1 an meiner physisehen
Konstitution auszuwirken. Eines

Tages. aufgrund, einerfleihenumer—

suchung der ‘Wehrmachl', stellte

manfest, dafi ich Lungen TBC hatte.
Das war .10 ungefc‘z’hr der mr‘ichtigate
Schlag, den ich je erhalten habe. 3

Tage hatte z'ch damit 211111113 Tage
wc’ihrender Kampf zwischen Ver—

nunft 11nd Verzweiflung, 191m
‘

siegte meiri ungebmehenw {‘11

wille, and 4111* 11111111 melee,
‘

_,

Die Nazis batten mil Krciwike‘
Last. Deskaib wag 11111 linen
TBC Kranken lagen in einem fllr
diese Zwecke geeignelen. 11113 elem
Mittelalter stammenden, Zellen-
hause. 120 Mann Besmzung. jade
Woche starben 11111110111 2:5 bis 30.
Derek Zugenge blieb dieae Kalil
immer‘ aufungeféihr gleiehea 11111111,
Dureh glee/cliche 11111111111111
allem durch meinMaler‘talen’l Ila

lie/1 dann noch ein Jahrvn ,

Sehlesien. D1111 war ere emeglieh.
[m Jamar “‘15 befreilen 1111311 1111:

vardringerzden [lumen My], 11136,
11111111111 mar 1101c}: an der

der Strafe gebli‘elien.
aber kmnkmeefii Mich 11

Karl Braunera “Male
’

1

in alien Knasten seine Lebfi

sicherung. Ob in Mar

Leipzig 011111111 Waldheim,
fcriigte 111 11113 Folegm

'
‘

.

lagcn, Zeiehnungen f 11111 11
,1

odor Kapos an. Diafiir whwlte

satzlichc Lebensmittel, 11,,

Waldheim setzle sicl'l ei11 "Will,

daffir ein, daB er in dais 2111311

fiir Lungcnkrankc in Glam 1’ Sch

sicn kam.

Nach dem Zusammenhg eh 1% .

Nazi-Regimes ging Karl Ewan
zuriick nach Leipzig.
ich mir mm in einem graphischen
Betrieb eine Meisterstellung er-

arbeitet 11nd finde so relative Be~

friedigung" schrieb cr an Klose.

“Von unseren gememsamen

Freunden traf ich am l.Mai, in-

mitten eines groflen Menschen—

trubels. Paul Helberg, Paul lebl

xeit '45 in Leipzig 11nd wir treffen
uns zufc‘illig. Er wuflte, dafl ich

meine Zelle hier aufgeschlagen

“filer halve

hatte ich aber kanme 121' mn ilnn

nieht mat ahnen {eh weifi niirht,
was ich damn denken mil

”

Paul Helberg hatte sieh 11th Gem

Kriege von seiner anarchistisehcn
Vergangenheit diatanaiert. Briefs

von seincn ehemaligen Genoa‘scn
in Schweden beanlwortele er mil

tier Zuaemlung won offiziellcn

Materialien der SED. Mehrcrc
Grfinde mfigen dafllr entseheidisnd
gewesen sein E11111: 1944 deacr-
tierte er 1115 80111111 in Wuppenal

1111 11011 der kommu-
am‘ilie glee spatercn
1's tier DDR, Fritz

erhielt er naeh dcm

leilende
Stellung.

Als

13111113 11111113 wieder zu den “Ver-

1. Helberg war Ecin
1151 111111 ehemaligcn
AUDMitglieder, so

1111 Irma Game tratcn

undenheit 11ml Sini—
‘en kom‘munistiscl‘icn

11 11ml ale aus dieswn

Dankessehuld gegcn-

jelunion empfandcn.ialisehe Wideralands—
den sic in der DDR"1m

111* BED geehrt. Auch

aelis 11nd Willi Win-

sehlnasen sieh 111117.

11an in Spanien bc-

ebenin der DDR So

haelis def Meinu‘ng,
DR konsequemer1ni1

. sozialismuaabgereish—
net wurde.

Auch Karl Brawler war diescr

Meinung T1012 aller ”Phrasedlo—
gie" war er fiberzeugt, 111115 in dcr
DDR ein 31111111 well (1111 Sonia—
lismus verwirklichl warden 110i,
obwohl er (lort aunachsl politiachim Abseim 31211111 111111 seine i31—
falirungen 11111 Spanlen ein Tabu
waren. E1 war weder ale antifaschi-
slischer Wideratandskampfcr anor—



iiim’ noch Mitglied dcr SED. Erst

FAUIIDDrangcn der chemaligen

Und P~Genosscn
Richard Thicde

ak' aul‘He‘lbcrg wurdc or 1969

1chs Mitghcd dcr SED und spiitcr
dcr PDS.

D10 Wicdcrvereinigung war fiir

:1“ ketn Grund zur politischen

d
cudc,obwohlersich Anfang 1990

0n lang crschntcn Wunsch crftillen

OHnte, endlich noch einmal nach

nFcaTcn reisen zu konnen. “Spa-

Kaii Igvar
und blieb nicht nur bei

scin
rauncr die groBe Passion

J h

CS Lebens, auch wenn sie 50
a T0 fast ausschlieBlich ‘privat’

(gjcklbl wurdc. "AuBen abgekfihlt,
00h vollcr Glut im Inncrcn."
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“Erinnern: spanisch recordar, vom

Lateinischen re-cordis, wieder durch

das Her: leizen.” (I)
I

Eduardo Galeano

Eine Frauenstimme, eine einfache

Melodie, dazu der Refrain:

"DreiBlc'itter, drei Wurzeln. wegwetfen
heifit vergessen, aufheben hell?! sic}:

erinnern."

Die Erinnerung zerreifit die Hitze und

die Stille und das Schweigen. Am An-

fang der Erinnerung stem die Musik,
nicht das Bild. Die Musik kann die Ge-

ffihle und Erfahrungen einer 'ganzen
Kindlieil in sich aufnehmen:

Den Schmerz, die Angst und das

Lachen. Bin Bild kann dag nicht. Die

Bilder entstehen hinterher, zur Musik.

Am Anfang cler Erinnerungen von

Sarah stem dieses Lied, clamit beginnt
der Film L'HOMME SUR LES

QUAIS.
“Mir isi, als ob es geslern gewesen

ware, doch es ist lange her." Haiti

Anfang cler 6061’ Jahre. Erst jelzt setzt

sich die Kamera in Bewegung. Von der

StraBe die Hausfassade hinauf, in den

ersten, zweiten Stock. Die Fahrt halt

inne vor einer mien Tfir, und ein Schnilt

trennt das lichtdurchflmete AuBen von

der dunklen Geborgenheit eines Dach-

bodens. Die Annaherung der Kamera-

Erinnemng an das Trauma. Eindring-
liche Minuten lang.

Eine Frauenstimme erzéihlt: sie, Sa-

rah, war damals 8 Jahre alt, “als dcr

Baden derGroBmuuernoch ein richtigcr
Baden war”. Fiir Sarah liegt don kein

Detail zufallig, es gibt eine Ordnung
der Dinge, wie es cine Ordnung der Er—

innemng gibt.

[64] SF 4/94

Sarah triu auf den Balkan hinaus und
das DrauBen zersmn clie Geborgenheii
des Drinnen. Das blutverschmierte Ge—

sicht ihres Patenonkels Gracieux Sorel.
Sarah sieht ihren Valerbei den Polterem

stehen, in seiner Hauptrnannsunifonn
der haitianischen Aimee. Sarah sieht,
wie auch iln' Vater von den Folterem

niedergeschlagen wird. Damals Ronnie

sie nieht verstehen, die Bilder jedocli
haben sich tief eingegmben. Ms er-

wachsene Fran beginni sie zu verstehen.

Die Erinnerung wird zum Alptiaum,
doch Ausgangspunkt ist die Realitm.

“Es ist nur ein beser Tranm. es ist nur

ein beser Traum”, aber das sind nur die

Lrfistenden Wane der Groflmutter. Wie

die nachilichen Triiume den Tag be»

stimmen, so bestimml die Erinnemng
die Gegenwart.

DiequensiimmesuchlnachZusamv ,

menhangen der Emignisse, sie 511cm

nach Daten und einer Rcihenfelge. "Er-

innerungen tauchen auf. die Chmno»

logie kommt durcheinander." Die Er—

innemng springt, hangt sich fest an

Einzclheiien, verwischt sich, und so

bestimmt die Struktur der Erinnemng
die Struktur des Films.

Ham -

Erinnemng und Geschichie

1957 kam der Amt Francois Duvaliet

mil Hilfe der Mililfirsaa die Macht. Bis

zu seinem Tod im Iahre I971 etabliene

“Papa Doc" ein totalitiires Regime, des-

sen Henschaftsstrukmren die haitiani~

sche Gescllschafl bis heme durchdrin-

gen. Ncbcn der Unierstiitzung tier USA.

sichcne‘vor allem die paramilitmische

Der Angriff der

Vergengenheil auf‘

die: Gegenwarl:

Die Erinnerung.

Raoul Peck und seine Fume

l

Organisation VSN (Freiwiliige dcr

Nationalen Sleherheit ), heeser bekenni

unterdem Namen“Tenmne Macauies”,
Duvaliem Position. fihnlieh tierTefles-
schwadmnen inhMiuelamerika madden
die‘Macoutes”ffirwililkiiriiehenTeiTor.
Aber auch (lei Terror folgt einet Legik.
Der Bevelkemng wurde mil; Felterun-

gen and Mamie-n Angel eingebralnnl,
die jeden Gedanlcen an Widersiand
schon im Helm emiicken some. Als

“Privatanrnee” Duvaliem bildeien; dic

“Tontens Mummamberhineusfiinc
Gegenmaehl zu den Militi‘ire

Sarahs Water; “Fiancee Jansscm, iSl

Hauptmann d‘er haiiianisehen Aimee in

einer kleinen Smell Bel der Felterung
van Sore], Smalls Pawnenkel. 1mm
es zwisehen Jameson und Janvier. clam
firtlichen Cheflder‘Tenmns Maeoutes”.
mi Eskalatien emcee when said; langcr
Zen schwelenden Machflcampfee

‘

Jameson undseineran Gieelegelingt
es, dag Land an verlasaen. Sarah iind
ihre beiden enema Seh‘weetem bleibcn
zuriiek and leben vereteclct

_

euf elem
Dachboden ilirer GmfimutmrDeare‘uil -
lére, immer in der Angst, Janvier‘ in die

Halide zu fallen. Die Grofimuiier iirotzt
Janviers Gewalt and vemucht, die Kin—
der aus der Slade nu bringen. Die lie/cr—
suche mifllingen, die dieheifen wellcn,
werden opferder"TDntons Weenies".
Janvier kann’d‘en Widerstand ven Des-
muillere nielit breehen, werauf er sic

verhaften em. Die Groflmutter kommt
aus dem Gemngnie nicht mehr zuri‘ick.

“KULTUR DES TERROR?

Der xichtbare Koloniailsmus mw‘chtDir Mich“ var: er wartime: Dir das



Won, er verbietct Dir das [landeln. er

Verbielel Dir das Leben.

Der unsichtbare Kolonialismus da-

gegcn redct Dir ein, dafl Unlerwur-

figlfeilDein Sc/zicksalsei und Ohnmacht

Dame Namr. Er rcdct Dir ein. dafl man

das Wort nicht egreifen kann. dafl man

Inch! handcln. dafl man nicht Ieben

kann.(2)
Eduardo Galeano

“MIKROPHYSIK DER MACHT

D'C’ Mach! gibt es nicht. (...) Bei der

Mach! handell cs sich sich in Wirklich-

ken umBeziehungen, um ein mehr Oder

aniger organisierles, mehr oder we—

mgcr [)yramidialisiertes. mehr Oder

y8‘3"igé’r-koordiniertes Brindel von Be—

Z‘ehlmgen.(3) Michel Foucault

‘Macoutes Assasins” - die Strchn sind

W10 ausgeslorben und die frische, rote

Ffirbe auf der wciBen Hauswand klagl
die Morder an. Dort, we die AngSl (135

Schweigen hcrvorbringt, hat das Wort

Macm, doch die Machldcs Wortcs wird

mlt dcr MachlderGewaltgcslraft. Aber

{hanchmal geriitdieMachtderAutoriliit
Ins Wanken.

Janvier hiilt seinen Jeep an, steigt aus

d§m Wagon, fiihrt mit dcm Finger fiber

die frische rote Farbe und hat (133 Elm

seiner Opfer an den Handcn. Dicscr

rote Sehriftzug zerreiBtdieOberflachen-

0rd'nung und das Sehweigcn. V0r 03110?

klclnen Bar nebenan lehnen einigc M311

ner, anderc spielen Karten. Janvicr geht
auf sie zu, und jeder muB seine Hands

VOl’ZCIgen. In jeder Bcwcgung, in jedcm
Blick liegt das Beziehungsgeflceht dcr

Macht. Aberdieses Beziehungsgcflcchl

IBSl'brijchig und kann schon durch einen

[click
der standhalt, ins Wanken gera—

n.

Dieser Film ist auch ein Film der

Blicke. Bliekc zwischen derGroBmultcr
Und Janvier, zwischen Opfer und Fol-

terer, Angriff und Verteidigung. Und

Zflllscihen den Sfitzen liegt eine Stille,
dlC dlC Luft zum ALmen nimmt. Angst
VOF den Wortem, wenn Worter den Tod

bedeuten konncn.

‘Der Angriff der Vergangcnheit auf
die Gegenwart: die Erinnerungen, die
Sarah selbst nach 3OJahrcn nicht schla-

fC_n lassen. Diese Erinnerungen sind

meht ein absuaktes Rekonslruktions-

System fijr Vergangenes, sondcm kon-

kreler Beslandteil von Handlungen und

Vcrhallensweisen, die ihre Gcgenwart

N

pragen. Wenn Sarah sich an die Angst

crinnert, die sie damals hatte, meim sie

vor allem die alltagliehe Angst, die sie

iibcr die J ahre hinweg verinnerlicht hat

und die ihr hculiges Leben noch immer

bestimmt.

Persfinliche Erinnemng und

kolleklive Geechichie

1960 bekam der Vater von Raoul Peck,

ein Agraringenieur, das Angebot, ffir

die UNO im damaligen Beigiseh-Kon—

go zu arbeiten. AIS die Familic Peck

Haiti verlieB, war Raoul 8 Jahre alt.

Was Raoul Peck als Kind nichtversland,

versteht er heute umso besser. Die per—

sdnliche Erinnerung und Lebenserfah-

rung sind der Ausgangspunkt fiir seine

Recherchen und das Verstehen—Wollen.

Deshaib macht er heute Filme. Die Zu—

sammcnhange zwisehen seiner person—

liehen Erinnerung und der kollektiven

Gcsehiehte.

Der Angriff der Vergangenheit auf

die Gegenwafl:diebewufiteErinnerung,
die Mechanismen aufzeigt, und dazu

beinagt, das lahmende Gefiihl, das diese

Erinnerung ausldst, zu fiberwinden.

Drei lange Filme kdnnte Raoul Peek

bisher realisieren:

HAITIAN CORNER (1987/88),

LUMUMBA - LA MORT D’UN

PROPHET'E (199]) und L’HOMME

SUR LES QUAIS 0993). Die Erin-

ncrung ist Dreh- und Angelpunktdieser
Filme. Der ProzeB des Erinnerns, das

Verhaftet-sein mit den Erlebnissen.

Aber immer auch die personliche Er-

innerungdesFilmemachersRaoulPeck
an seine Kindheit. Diese thematisiert er

ganz offen in dem dokumemariseh—

essayistischen Film fiber den Revolu-

tionar Patrice Lumurnba, den ersten

Ministerprasidenten des unabha‘ngigen

Kongos. Peck verwendet dabei bei-

spielsweise Super-S-Aufnahmen, die

sein Vater im damals noel: “Belgiseh-

Kongo” machte.

In HAITIAN CORNER und

'L’HOMME SUR LES QUAIS findet

sich seine personliche Erinnerung im

Rahmen der Story, der Personen, der

Atmosphare wieder.

Eigentlieh ist das niehts Neues. Viele

FilmemachcrInnen verarbeiten ihre

eigene Vergangenheit. Die Palette reicht

von Filme-rnachen-ais-Therapie—Filme
bis hin zu Nanni Morettis CARO DIA-

RIO, wenn der Regisseur “Ich” sagt

11nd sich selber spielt.

AuBergewohnlich an Peck istderRah-

men, in den er seine Erinnerungen stellt.

Teile der personliehen Geschiehte im

Zusammenhang mit der kollektiven

Geschichte. Der/die Zuschauer/in

kommt an den Punkt, wo er/sie nicht

mehr sagen kann: Mein Gott, was inte-

ressiert es mieh, wenn die in Haiti sich

gegenseitig umbringen.
HAITIAN CORNER und

L’HOMME SUR LES QUAIS sind

auch Filme fiber Haiti, aber sie gehen
weit dariiber hinaus. Die Story gewinnt
einen exemplarisehen Charakter, der

sich von Ort und Zeit lost, und Haiti als

Schauplatz exotischer Grausamkeiten

verlaBt. In L’HOMME SUR LES

QUAIS werden Meehanismen

aufgezeigt, die Michel Foucault als

“Mikrophysik der Macht” bezeichnete.

Wie konstituiert sich die Macht in ihren

feinsten Verastelungen, in den

Beziehungen der einzeinen Personen

zueinander? W0 entsteht Macht, oben

oder unten? Ist die Vorstellung von der

Maeht als starre Pyramide fiber—hon?

Istsienichteherein dynamisches Etwas,

das die Gesellschaftund die Individuen

durchzieht und den Alltag der einzelnen

Menschen bestimmt? Des Alltags der

Macht nimmt sich Raoul Peek in

L'HOMME SUR LES QUAIS an. Und

des Widerstandes gegen die Macht im

Alltag. Die GroBmutLer Desmuillére und

Sorel. Ihr Widerstehen kratzt am Lack

der Macht, auch wenn es fiir sie tragisch
endet. Dies zeigt um-so mehr, daB die

Maeht sich auf unterschiedliehen

Ebenen durch vielfaltige Struktulen und

gesellsehaftliehe Krafte konstituiertr

Erst durch Eingriff auf allen diesen

Ebenen kann die herrschende Macht

verandert werden.

Der Angritf der Gegenworl auf

die Vergangenheil
uHAITlAN CORNER:

"TRENNUNGEN"

Wenn die Vergangenheit der Gegen-
wart nichts zu sagen hat. kann die

Geschichte weiterschlummern ohne zu

stdren, im Schrank, in dem das system

seine alien Masken aufbewahrt. Das

System iéscht unser Geda'chmis oder es

fidlt das Geda'chmis mil Miill.‘

Eduardo Galeano
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"DEN PEES‘DNUCHEN SCHMER‘Z

UBERWINDEN"

Ich muflte mich recht intensiv mil mir

auseinandersetzen. umzu verstehen. dafl
es da diese tiefe. persb’nliche Eifah-
rung des Einzelnen gibt, der allein is:

mil seinem Schmerz. (ta/3 aber diese

Wunde auch einen kollektiven Aspekl
hat. Und nur durch den kollektiven

Aspekt kann der Einzelne den Mat fin-
den, dempersfinlichen Schmerz ins Ge-

sicht zu schauen, ihn zu fibenvinden

und auch zu verstehen.5

Raoul Peck

Ein Theme mil Variationen - “New

York is: nicht Haiti”, so der Untertitel

des 1988 gedrehten Films fiber Exil-

Haitianerlnnen in New York. Ein Mann

begegnet in New York seinem Falterer

wieder - eine fliichtige Begegnung. Die

Bilder des Schmerzes und der Ernie-

drigung tauchen auf, fiihren zu einer

verzweifellen Suehe und verhindem dos

FunkLionieren im alllfiglichen Leben.

Die Erinnerungen und dieser Schmerz

fibenonen diegutgemeimen Ratschliige
seiner Freunde und Familie, zu verges—
sen und weiterzumachen. Es sind die

Ratschliige all derer, die sieh mit der

Verdrfingung und der Zukunft ange-
freundel haben. Die sich arrangieren,
sich einrichlen, sich Erkliirungen and

Entschuldigungen zureohtlegen. Das

Theme verdichtet sieh an Hand der Fra—

ge, warm die persfinliehe Rache die

Dimension einerpolitischen Tat erreichi

und spitzt sich am Ende in der Kon-

frontation von Opfer und Follerer zu.

Ahnlich wie in “L’homme sur les quais”

bewegen sich die Prolagonisten, der

“Cute” und der “Bose" in einer dif-

ferenzierten Absmfung von Grautfinen.

Auch der Folterer wurde von dem Du—

valier-Regime fallengelassen, nachdem

er seine Funktion erfiillt haue und muB

als Koch in einem kleinen Restaurant in

New York arbeilen. Das Duell findet in

der Kiiche slatt, aber die Pistole sink:

vordem TodesschuB. Diese personliche,
gegenwfirtige Rache wird zum Angriff
auf die Vergangenheit, is: Ausdruck

der Annahme der Vergangenheit und

damit der erste Schrilt einer Auseinan-

dersetzung, die Bewdltigung findel viel

Spéller stall.

In den USA leben mittlerweilc 1,5
Millionen Hailianerlnnen. Diese groBe
Gemeinde erklfirte Aristide 1990 in sei-

nem Wahlkampf zum 10. Depanement

[66] SF 4/94

Hailis. Unter den Exil-Haitianerlnnen
besteht eine eng vemetzte Organisa-
tionsstruktur. die auch bei Spontan—
aktionen 50400000 Mensehen mobi-

lisieren kann. Das Terrorregime der

DuvaliersbeunruhigledieUSAsolonge-
nicht, wie sich die Anzahl der hailin-

nischen Flfichtlinge fiir sie in liber-

sehaubarem AusmaB hiell. Vor allem

weil die USA in den éoer und 7oer Jah-

ren vom Privatkapital und der Arboits-

lcraft derExil-Haitianerlnnen profiliene.
Heme wird das gehiitschelle Kind der

USA zur Belastung. Die Form der Poli-

tik findert sich, nichl jedoeh die Inten-

Lion.

Und am SchluB Ireffen HAITAN

CORNER und L’HOMME SLR LES

QUAIS wieder zusammen. Opfer und

Peiniger stehen sich gegeniiber. Wo die

Pistole in der sehfibigen Kiiche in dem

New Yorker Restaurant sinkt, drljekt

Gracieux Sorel am Strand von Haiti ab.

Janvier muB sterben. Aber am Ende

steht nichl; der Tod.

Die Kamera sehwenkt weg, hin zum

offenen Meer. Der Strand, ein Baum,
das Meer. Die Offnung des Raumes.

Nicht nur das Sehlufibild erinnert an

Anwnioni. Die Kamera ruhl sich airs

und cine Frauenstimme erinnert sieh.

und obsehon meineGeschiclile nicht
mehr nur die meme, sondem die aller

geworden ist...”

“Trois feuilles, lrois recinesJeterc'eet
oublier, remasser c’cst 3e souvenir."

Der Refrain und die einfaehe Melodie

der Anfangssequenz gehen fiber in

frohliche Karibikrythmen. Die Prob-

lichkeil, diederl Abspann begleitet, stem,
in einem merkwlirdigen Kontrast zu

der eben erleblen Gmusamkeit. Das

Lachcn, die Frohlichkeit und der Tans.
sind nichl gebrochen. Und e3 ist die

Musik, die lange mach Verlassen des

Kinos in mir nachklingL Die Chrono-

logie derNoten bleibt. wiihrend sich die

Chronologie der Bilder verwischt.

Anne-ff Busch/MRMeMer

Biolilmographie Raoul Peck

Raoul Peck wurde 1953 in Port-au—Prince.
Haiti, gcboren. Da seinem Vater cine Stella

im damaligen "Belgischflongo" angeboten
wurde. 7.0g die Familic 1960 mach Kinshasa

(damals Leopoldville) um. Nach langen
Aufcnhalten in Zaire. USA. Frankreich und

Deutschland beendete Raoul Peed scin

Stadium an der Deutschen Film- und Fem—

sehakademie Berlin Er is: zudem dusgc-
bildeterWirtsehefwingerfieur. Journalist und

Photograph

1982 DE CUBA TRMGO UN l

CANTAR, Kurzfilm

LEUGT, Kimifilm
EXZERPT, mefilm

BUREAU Kuret‘ilm

LE MINIETERE DE L’INTE-
RIEUR EST DE NUTRE COTE

Kumfilm

MERRY CHRISTMAS

DEUTSCHLM‘IBR Kumfilm
HAITIANCORNER (I‘lEWYORK
IST NIGHT HAITI)
Spielfilm 16mm. Blowup anfBSmm

LUMUMBA LA MDR’I‘ DU PRO-
PHETE, Dolrumentarl‘1m, 16mm

L’HOMME SUR LES QUAIS
(DER MAM AUF DEM QUAI);
Spielf‘1m

l

1983

1984

1988

1991

1993

Zitale . Literalurangahen

(1&2&4) Eduacrdo Gaieano; “Bush dcr

Ummmunged"
(3) Michel Foucault; “Milmml1ysik

dear Maohl"

(5) Raoul Peek, Interview in Cin—

marographwsmriftenreihe. Bd.4

Fresnel; ridged Huck drto Edi:
Did deerilelie

o
retr. «:1 10997 Berlin



e Womtahrtsuusgchfiss
~

- WNW}: mm! mm

DWPWDGOW wmm Benjamin 1313—
‘ schncb V01" 601%an in “Der Autor als

‘

Prowl-rent". (13% ”em erheb-licher Teil

:2? sagenanmen Iinkén Literatur gar

b

we anderc gesetlschafllicheFunktian

esafl, als der politischen Situation im-

"W neue Efi'ekte zur Unterhaltung des

Publikums abzugewinnen". Dies 33'

”Elk durch "die Verwandlung des

Pallltschen Kampfes aus einem Zwang
31" Emscheidung in einen Gegenstand

ionfemplativen Behagens. aus cinem

"Oduktionsmittel in einen Konsum-

:rtikel". Ant" diesc Weise entstehcn
arch Bcnlflmm "politisch betrachtel, ‘

"16h! Parteien, sondem Cliquen, lite-

rarlSCh betrachtet. nicht Schulen,

59ndem Moden". Mix diesen Zitaten,

1the dcr Nummer 8 der dam Spcktrum
‘der Wohlfahrtsauschfissc (WA) zuzu-

,,

‘

zechgcnden ”1 7° C - Zeitschriftfiér den

‘ {’51 (S. 57) cnmommcn sind, ist das

Dl‘cmma dcr WA’s treffend umschric—

3 ben: Dichiten warden immerdiistcrer,

.
find unscre Zcitschriftcn und Buchcr

.

‘msmer schfincr (und milweisc auch

tamer). Ein Umstand, der nicht nur fiir
‘

. Pm (Em WA-Spcktrum zuzurechnenden

. mjektc "die beute”. ”Texte zur

. Kmr". ”SPEX" und "17° C” 2mm.
“ DEG Beschfifligung mit Populiirkultur

1W1": lcicht in dcrcn Bckrfiftigung um-

, schlagcn,thcomtiscthiskussionl-zann
Slch lcicht in cin van that Gcscllschafl

gctrenntcs akadcmisches Universum

Vcrwandeln. Weitcr bleibt die Frags,
'

Welchc Wirkung und Numen die von

den Mcdicnarbeilcrlnnen dcr WA’E

cntwickcltcn Aktioncn und verfafiten

Tame ffi: die nichsludiemen Aktivist-

Innen 2.8. dcr Anfifa-Bcwegung haben

(Harmon und sollcn).
chr 15 Monatc nach dem WA-

KOfigreB “Etwas bcsscrcs als die

Natlon” licgt nun das dazugehfirigc

Buc'h vor, in dem Beitragevom KongreB
- lcxdcr nichl alle -, Texts aus filtercn

WA-Diskussionen und Veranstaltungen

Eowie die Auscinandcrsctzung um die

Ost-Tournce” dcr WA’s im Summer

1993 nachzulescn Bind. Die Toumec,
dlc politisch und kulturcll den 6f-

fcmlichcn Raum in den ncucn Bundcs-

iiindem von “links” baseman some. stiafi

bei den Ostlinkcn and —amifas auf

‘ Desimemsse and wharfe flunk.

1

Zmflck mm. Bum: Es enthfilt 13
‘

Beiwfiga, gmflmnmils vcm verschicde—

; nan WA-Gmflan, die dumhaus Iesens-

wen sind, d3 sic den kapitalistisch ver-

‘

‘

fafiten damschen Nationalstaat and

minenRassimnusscharfkritisiamn,auf
‘ die Enmicklung am Lmken and flat

‘

fisthetisch-dissidemen Subkultur

eingchen um! die Repnlitisierung
lemme: nachvuflzichbar machcn. Sic

‘

versuchen die Entwicklung dcr Bun-

dcsmpub
1' “van oben” zu besehreiben

and m vemmhan: Andreas Fanizadeh

(die hauls), die auwnome L.u.p.u.s.— 7

Grupm mud Mex Demirovic (Uni
'

Frankfurt) Whmiben Deutschlzmd

drci Jaime mach der 50g. Wiedervemini~

gung und analysiemn u.a. dam Unwr‘

schiedvonwiomgisnjschemmassismug
and flmlwramtiachem) Neo—Rassismus.

Cornelia Eichhnm untersucht die Mas-
‘

senpublikatimcnzurAbueihungsfmgc.
Udo Sierck gem auf die Euthanasia-

Debanc aim. Ea gem abet auch um den

Bfick “mu 11mm”: Diedfich Diede—

richscn beachmibt die' Verfindarungen
‘

dar chcnswcise (Studium, Kneipe,

Inteflcktusfle, Bahama etc).
‘

Die WA’s 161512621 amen beachtiichen

Anteil an dfirTham‘iabildung einernicht

mehr an ’68 oflcnuenen Linken, haupt—

sfichiich im Rfickgriff auf franzfisisch-e

‘ und amerflcamische Thwrien des Post-

‘ strukturalismus undzu“race”,“class”. .
‘

‘

“sex” (biologisches Geschlecht) and

“gender”(gazialeaGeschlecmyfifimex
93'

‘

Jacob(Aumrvon“AgitPnp”)untcrsucht
den Zusammenhang van Ich-Idcmitfit

und natianaler Mamiwt, Mark Ter—

kessidis (SPEX) fordert nach einigen .,

Bemerkungen w Median, Geschichte
‘

and Moral cine “mnincnt offense DB-
.

finitiml van Links-Stain” and Sabine

WM sich ins Dickicm
‘

akmeilsn feminwtimhan Diskumim,

(“Seximus mime Sex”).
‘

Die WA’s sind auch Bin WWW
‘ Val-such, die wilwaise umnmge '1‘er .

mung zwimhen kultumiler mm @0151-
tischer Opposition anfzuhaban and fleet:

‘ varknfichamn and momligicwndfin;
Pout-8mm etwas Power baizubiflgwm;
und den Elicia ffix aware Ausdmwkwg

former: zu schfirfm. War in dim medi—
‘

tioneflen Lmken hat sich dam mhm‘

genauer fibeflegt, wie 2.13. die ‘flwe— .

ration X” def heme 14» his 18jfihrigeni
am scubjektivitét er- und auslebt, mm:

win-3 flma firsts wofistandig mit mam

vixawflw Median (PC’s, MTV "JJ

[figfiwwhsene Eugendgeneratim 13m

“flake” (was immer das auch mi) and

emanzipatorische Politik w mn—

bilisieren sein kfinmc? — vorausgexem, »

sic sollte dafiir mobflisiert warm.
'

,

Wohlfahrtsauschiisse (Hrsg.): ,

w

Etwas Besseres als die Nation. Mates»

rialien zur Abwehr des gegemevolutio-
néircn Ubels; Edition ID—Archiv Berlin

‘

1994; 184 3., 24 DM ;

van BerndHfifiner 3





Bficher-Kurzrezension

I‘(tg’lanl'red Burazerovie: Quellen zur

Eschichte der anarchistischen Be-

Wegung.

[0516:]
dieser Veréffenllichung dos Klar—

e'

-

erlags, Essen handelt es sich um

”16 Beslandsaufnahme der anarchislj-

:Chcn Broschijrcn im Instilut zur Er-

Orschung der europaisehen Arbeiler-

beWegung in Bochum.

Sta[IDIIdCSzimmlungdicserBroschiiren cm-

3113 d

durch den Ankauf von Dublcllen

Ziale Cén Arnslerdamer Institut l'fir So—

1886 Eeschlchte
und stellt hcule mil

xemplarcn nach cigenen An—

Effigy, die grbBte Sammlung anar-

dcr BscherBroschiiren in einem Instilut

ch‘
‘undesrepubllk dar. Neben anar-

lSUschcn Broschliren findensich auch

scfisgfiren fiber Anarchismus in die—

re
_ csland‘. D10 .FleiBarbcit Buraze—

YICS hat leider emen groBen Makel:

(3101116 Erlauterungcn zu den Urhebem

60f Broschiiren sind wenig hilfreich;
nlWeder fallen sic enlschicden zu kurz

{1113123. ”Alfredo M. Bonanno, (?-?),

lIa-lzem‘scher Anarchist", zu diesem

2911g8n6.rsirchen und duflers! um-

strzttenen Gcnosren hatte ein Telefon—
anruf bci einer x—beliebigen Anarcha—
adresse ltaliens schnell mehr beige—
Sfeuertl), odersie sind ofl sogar verkehrt

(2-3. Robert Bck-Gran war eben nicht

ldentirch mitRct Marat/B. Traven) Oder
es fehlen die wichligcrcn Faklcn, wah—

Tend unwichligere genannlwerden (2-3-

::th Witkop-Rocker: ”russis’che

. narchzstin", aber kein Wort, dafl Sit?
In der ju‘dischen Arbciterbewegung
Londonspolitisch aktiv war) und sclbst

a“£Z_Cmcin bekannte Pseudonyme wie

daSJenigc Kurt Zubes (KHZ. Solne—

man, riickwiirts gelesen "namenlos")

VCrmoehlederHemusgebernichlaufzu—
léscn.

Dem nilehslen Sludenlcn der von der

Dculschcn Forschungsgcmeinschafl
Und vom Ministerium ffirWissenschaft
11nd Forschung des Landes Nordrhein-
Wcslfalcn finanzicll geférderl wird,
Cmpfehlen wir in der gcférderlcn Zeit,
chigslens mil einer/m leibhafligen
Anarchislin/cn Komakl aufzunchmen
und Fragen zu slellen.

298 S., 68.-DM.

Bezug: K lartext-Verlagsgesellschaft,
Dickmannstr2-4, 45143 Essen

wh

Weiieie Neuerscheinungen, die

SF-Leserlnnen inletessieren

kfi‘nnlen

‘

Helmul Kellerahnhn (Hg.): Das

Plagiat. Der viilkisclfie Nationalism us

cler Jungen Freiheit. 348 S., 34,-DM.

Ua. mil einem Beitrag van Klaus Krie-

ner fiber den EinfluB Carl Sehmittsauf

die Redaktion Oder einem B‘eiu'ag von

Sabine van den Bruck und Renate

Schmilz zur "Emanzipation der Frau

von der Frauenemanzipation". . .

Bezug: DISS—Velag. Realschulstrafie

51.47051 Duisburg

Andreas Disselnkiitter (Hg):

Wiistensti‘lrme. Der Krieg des Nor-

dens gegen den Si‘iden?

1283., 14,80DM

Die Beitrage zeigen die Emwicklung

von "Schnellen Eingreiftruppen" und

die Art and Weise, wie diese von der

Gesellschaftakzeptienwerden (soilen).

Bezug: DISS-Veriag. 5.0.

ID-Archiv (Hg.): Bad Kleinen und

die Ersehiessung von Wolfgang

Grams. 3l4S.,29,80DM. DiesesBueh

machl deullich, daB enigegen der offi~

ziellen Version nicm von Selbstmord

ausgegangen werden kann.

Bezug: lD—Archiv, PF 360205. 10972

Berlin

Ingrid Strobl: Das Feld des Ver—

gessens. Jiidiseher Widersland und

deutsche "Vergangenl‘neilsbewalti-

gang". 140 5., 14.-DM

Das kleine Bialndehen versammelt einige

Aufsiitze SLrobls, u.a enthall es ein

Permit von Nelly Sachs "Der Tod war

mein Lehrmeister".

Bezug: lD-Archiv, 5.0.

Hakim Bey: T.A..Z. - Die Temporare

Autonome Zone. 160 S, 20.—DM

Bey greifl alles auf, Landauer, und

Baudrillard, bole-bole und die Situa—

lionisten, Slimer und Nietzsche. ..

Der SF-Rezensem Jens Petz Kasmer

meinl dazu: "Dieser Typ ist echl ab-

gedrehl - phamaslischl , dieses Buch ist

die opumistischste Negation, die ich

kenne, dicses Buch isl cler Aufruf zum

pazifislischen Dachihacl...

Der SFAutor Murray Bookchin mcinl

dazu: "Dieser Typ is: cler typische
Venreter des heuligen Lifestyle—Anar-
chismus, alles unverbindlich, allcs ge-

sellschafllich vfillig bedeutungslos und

am Ende lijst es den Anarchismus ale

politische Bewegung auf." Mehr dazu

in einem der kommenden SF~Ausgabenl
Bezug: ID—Archz'v, 5.0.

Wehrpl'licht? - Ohne uns. Reader zur

Totalen Kriegsdienstverweigerung. 2.

liberarbeit. Auflage, enthalt u.a. Adres—

sen von Reehtsanwalten, Reclus-

hilfefonds etc.

Bezug: TKDV-Initiative, c/o Detlev

Beumer. Friedrich—Wilhelm-S”.46,

38100 Braunschweig

Hartmut Riibner: Freiheit und Brut.

Die Freie Arbeiter Union Deutsch-

lands. Eine ausffihrliche und hervorra—

gend belegte Studie zur Geschichte des

Anarchosyndikaiismus. Mit Photome—

terial und einem Personen-, Orts— and

Zeitschriftenregister, 3165., 52.-DM.

Ein Kompliment auch an das Lektorat!

Bezug: Libertad-Verlag, PF 440 349,

12003 Berlin

Chris Hirte (HgJ: Erich Miihsam

Tagebijeher 1910 - 1924

Eine kleine Sensation. Erich Miihsams

Tagebiicher, die jahrzehntelang vem

Maxim Gorki Institul in Moskau und

der Akademie dler Kfinsw in Ostberlin

unterVerschluB gehalten wurden, liegen

jetzl, zumindest in einer Auswahl, ale

dtv-Tasehenbuch vor. Ungeklartbleibt,

wer sieben Tagebuchhefte in Moskau

beiseite schaffle. Der Grund lag wohl

darin, daB sich mancher "gute Korn-

munist" von Miihsams Aufzeiehnungen

kompromiuiert ffihlen Inqu and sieh

unter Clem Druck der Stalin-Zen lieber

nicht in Verbindung mil Mfihsam ge-

bracht sehen wollte. Eine ausffihrlichere

Rezension behalten wir uns vor; einst-

weilen wfinschen wir ffir 400 Seiten

cine vergniigliche Lektfiremitdem alles

andere als lustlleindiich eingestellten
Mahsaml

Bezug: dtv—taschenbuchverlag, Mu’n—

chen; 4188., 26,90 DM

Und wenn wir sehon bei positiven
Nachrichten sind: 1995 wird Rudolf

Rockers lange vergriffenes und in der

akluellen Diskussion fiberfalliges

Hauptwerk »Nati0nalismus und

Kultum gemeinsam von der Edition

The’le’me, Mfinster und dem Trotzdem-

Verlag, Grafenau neu aufgelegtl

Vorbeslellungen/Kontakt: Trotzdem—

Verlag. PF 1159. 71117 Grafenau
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ECHO
In der Sehweiz ersehien dieser Tage
eine Doku zu alten undjfingsten Ausein—

andersetzungen zu dem Freigeld-Theo-
retiker Silvio Gesell, die u.a. mit den

alien Anikeln und Leserbriefen aus dem

SF aufwanet. (»Wie Silvio Gcsell zum

Faschisten gemacht wurde und Gegen-
stimmen<<, Hrsg. Andxé Siegenlhaler, Bezug
fiir die BRD: Markus Heming,Kantsu'.23.
10623 Berlin; 15.-DM, angeblich kann

mensch auch 'Talem" hinschicken!)
In der WOZ und in der OkOLinX

wurden die neusten Silvio Gesell-

Debatten gestartet, derOkoLinX-Autor
Peter Bierl benutzte dabei das Motto

»Der rechteRandder/inarchiem Beide

Kritiker griffen dabei auch auf den

Gesell-ablehnenden SF‘Artikel aus

Nr. 13 (1984 !) zuriick. Bierl vemat seine

Ansichten anschlieBend im Rahmen des

AnarchistischenBildungsprogramms in

Berlin'und stieB dort erwartungsgemiifl
mit dem Gesellianer Klaus Schmitt zu-

sammen, der, folgt menseh den Be-

richten, unenlschuldbar ausrastete.

Seitdern >>t0bt<< in Berliner Anareho-

kreisen so etwas wie cine Gesell-Dis-

kussion: die neuste Nummer (Nr.70)
desA-Kurier widmet ihrgleich 7 Seiten.

Der Oslberliner telegraph, der Klaus

Schmitt ein groBee Interview zur Aus—

breitung seiner Anschauungen ein—

r’ciumte, verteidigte indirekt Schmitts

Ausraster, indem die Kritik Bierls als

marxistisch abqualifiziert wurde und

die Konfliktebenc Hugs zu einer zwi-

sehen “Anarchisten und Marxisten"

umgedeutet wurde. Ein seltsamcs Ge-

baren, zumal eine Kritik an Schmitts
Verhalten genauso wenig vorkam wie

eine kritische Auseinandersetzung mit

seinen Positionen bzw. eine mit den

Inhalten Gesells.

Was uns negativ aufl‘zillt, lz‘iBt sich

durch dieses Beispiel verdeutlichen: in

der Berichterstattung wird mit Verkfir-

zungen und Scheingefeehten operiert.
Wenn Bierl von einem marxislisehen

Ansatz aus argumentiert, aber das

richtige sagt, wo liegt das Problem?

Wenn er das verkehrte sagt, weshalb

wird nicht inhaltlich dagegen gehalten?
Staltdessen diese Verlagerung des

Konflikls, was bewirken soll, daB sich

alle "guten" Anarchisten geffilligst auf

die Seite der angegriffenen "Anarchi-
sten" zu stellen batten... Unter gehen
dabei die Fragen, ob denn die Lehre

Gesells wirklieh anarchistisch ist, 0b
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ihr Inhalt verteidigenswen ist, oh cler

Konflikt fiberhaupt um eine marxi-

stische Infragestellung (lee Anarchismus

ging Oder nicht vielmehr (loch um eine

Sensibilisierung fierinfallstore rechter

Ideologie in scheinbar unbedenklichen
linken Diskursen? Es fragt sich anch,
ob es empfehlenswert ist, eine Win-
schaftstheorie ohne ihr weiteres then—

retisches Umfeld rezipieren zu wollen

etc. — ein solcher kritiseher Umgang
kommt aufgrund einer vorsehnellen

ldentifizierung mit dem "Genossen
Schmitt" entschiedcn zu km, dabei

hatte spfitestens dessen "Otto Swagger"-

Anikel in Contraste (Mai 1993) Zweilel

an seinem Beurteilungsvennfigen anf—

kommen lassen mfissen. Es ist an dieser

Stelle auch nicht zu vermeitlen, darauf

hinzuweisen,dal3 Schmitt "sein" Gene“-

3 NR. $3 1M4 4.—DM

(siehwarzer <

EADEN
gncmsnscue VIEH‘TELJAHRESSCNRIFT

BAKTERIOLOGfiCHE KmEGSFflHHUMG
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US-STRATEGIE
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Buch zusammen mit Gilnter Banseh

gcschricbcn hat. Bansch hat seinerseits

im nationalrevolntioniiren Wir~selbst~

Verlag (Koblenz) ein vellig unkritisehes

Otto Strasser—Bueh verélfentlieht, in

dcm vor allcm Otto Stresses eigene
Sicht der Dinge wiedergegeben wird

und in dem deshalb, vom historisehen

Standpunkt aus betrachtet, bewuBt Oder

aus dem Unven’nbgen, Abstand znm

behandclten Gegenstand zu halten, eine

falsche Sicht der Ereignisse undiert

wird.

Zu Peter Bierl were hingegen zu

sagen, dais einige Gesellianer keines—

wegs in derLage sincl, dieanarchistische

Bewegung zu unterwandem, wie er es

in seiner Stellungnnhme zum Berliner

A~Kurier und zum telegraph unterslellt,
in der er so tut, als seien beide Bllitter

bereits in der Hand von ‘Gesellianem.

(Ausfilhijlicher dazu vgl. die lesenswerte

"Antwan" der A—Kurier-Redaklion an die

GkoLinX-Redaktion. in M10) Aueh sein

Hinweis, llafl Seltmitts Gesell—Buclli im

Kramer-Verlag mu dessert Bestsellcm

gehfire, ist ein Treppenwitz, tier nur

dam dienen sell, die >>Gefahm meg-
lichst gmB erseheinen an lessen. Alicin

es gibt da eigentlieh keine wirlcliche
Gefahr, es gibt hfichstens dais Argexfnis,
dais sieh Anarchislen nleht mil minn-

vnlleren 'l‘hemen and Aktinnnfeldcm

besehftftigen. Und wenn e5 eincn
"rechten Rand (let Anarchie" gibt, dann
sicherlich nicht (leshalb, well Silvio

Gesellein Anarchietnderseinel‘a’reig‘eld-
TheorieeineanarehistiseheWirwchims—
meanegewesen were, denn beicles t‘rifft
nicht zu. war dies behauptet gem in—

direktKlansSehmittundseineanSung
"Silvio Gesell — tier Marx tier Ajnar—
chisten" auf den Leim. 1

Peter Bier] some bei seiner Kritik an

Gesell, deesen Eugenik. deesen Rassis-
mus etc. bzw. seiner Kn’tik anldcr
Tatsachefiallein anmchistimherverlag
ein solch eineeifilges, uninitieehes Buch

publizlembmibm.»Wmibungen‘und
falsehe Beziige Sweden nur der eigcnt—
lichen Aussage and legnm clan Verdflcht

nahe, dafi er sick bewnllt airmen Pnfianz
aufbant, um diesen elnquent zeflegcn
zu kfinnen.

Well sieh Anarchinten mit Gesells

Wimchaftsthemfle besehfiftigten,” sind
sic nicht gleich ”Gesellianer" sz.
"untenvandert", with Faschisten 1 be—

sehfifngten sieh mit Gee-ell, (la wiirdc
cine "Iinke Analyse" nicht felgem, (liege
seien unterwandert, eher ware einc
andere Argumenmion walnseheinlich:
dell die Fasehieten die Gesellianer und
diese die Anarchisten ma ja, die‘altc
Phobie.

1An Silvie Geeell Oder Klaue Schlnill
milssen wir uns jedenfalls nicht abar-
beiten. Bislang blieb ihr Einflnfi mar-

ginal and flit“ manehe “vergessenc”
Thenrien gilt: ale enllten dart bieibcn.

we ale sind: im gesellschaftlichen Ab-
sens.

Das Problem flit heutige Anar-
ehietlnnen liegt eher darin begrlinldet,
daB sieh seit Gustav Landauer immer
wieder Anarchiemn mit Geseli be—

schfiftigten. well dieser ans Proudlions
Werken einiges libemnmmen hattc.
Eme ideelngiekritisehe Auseinan-

dersetzung mitdem Anarchism Pmud-
hon jedenfalls ware Spannender, n‘iin—
destens genausn widerspmehsvnll land
“{firde mehr Sinn machen, dech 316m
sic auf die fichwiezriglceit, dell (lessen
Texte in ihrerMehrheitnie ins Denieshc
fibersetzt warden sincl.
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In dcr bereits angesprochenen Num-

mcr70 des BerlinerA-Kurier schreibt—

Vcrrnutlich cin alter Bekannter unter

“Cuem Pseudonym - ein "Jakobus"

Schembar zusammenhangslos Gedan-

kennneinanderreihungcn zum Thema

SDtahnxsmus und Nationalismus auf.

In:ibel springt er von ciner gclcsenen

Onnatlon nbargangslos zur anderen
und ngcndwann istcr bei der Broschfire
Von Volkmar Woelk aus dem Duis=

burger DISS-Verlag ”Natur und My-

thos angckommen, in dcr u.a. dcr

ESE]? dcs Nationalrevolutionlirs Hen-

be
g lchbcrg auf den linkcn Diskurs

'schn‘cben wird. Woclk belcgt dies

EllAmkeln Eichbergs, die in Unterdem

Kflaster IzegtderStrand, in/isthetik und

erigginmikation
oder in Pc'idExtra

Reihclelqcn
waren nnd er schlieBt dicser

Schw
mker Pubhkatlonen auch den

k arzen Faden an mit der Bemer—

11:28:“ disfeReda'k‘tionen haben "kei-

b
nstoB 'an Elchberg genommen

Z.W. srch "mcht die Miihe gemacht"

Shintergriinde herauszufindcn. ($.56)

fallnc
solchc Behauptung ist ganz einfach

sch, auch wenn sic in einer ansonsten

gUt reehcrchicnen Broschijre auftaucht

11nd
Sle w'are eigentlich nicht wider-

cgcnswcrt, wenn es nicht wichtig-
luenschc Mcnschen gfibe, die nur allzu

gcfnc vcrkehrtc Behauptungen unge-

Dfult wicdcrkauen und falschc Asso-

ZlaUOncn wcckcn (wollcn?). So ge—
SChchcn auch in cincr Sommcrausgabe

def ”Antifaschislischen lnfos".

J_akobus" kommtdann auch zu ciner

Anufn-Broschfire aus dcr Uni Olden-

?urg, 1n dchoclk kopicrtund in Sachen

Pflestcrstrand" prompt falsch abgc-
schnebcn wurde (Cohn-Bendit ist aus-

nan'mswcise nicht dcr Ubeltfiter):
Die in der »Neuen Rechten Platt-

for-Inf niedergeleglen Positionen haben
be: emem guten Teil der Linken zu an—

dauernder Konfusion beigetragen. Im

finarchoblatl' "Schwarzer Faden“, im

Pfiasterxtrand" Oder in der linker:

Kultnrzeitschrlft 'fislhetik and Kam-

fnfmlkation" is! es "Nationalrevoluu'o-

2:212:91”
(2.3. Henning Eichberg) bereits

n en, si
' '

anzudfieMm Sh als Dtskusszonsparmer

dinr wollcn und kfinnen hier nicht ffir

flitandcrcn Redaktionen sprechen. Aber
uns wollen wir wenigstens kurz

d-nrauf cingchcn, auch wenn zu be-

fUliChtcn steht, daB Unwahrhciten, wic

mexstens, langlebiger sind als unscre

Richtigstcllung:

Unter dem Strich lesen wir also turn

wiederholten Mal: »die doofen Redak—

teure vom Faden undder durchtriebene

Henning Eicherg. der sie benutzt ham

Oder Schlimmeres. . .Aber wie war das

nun wirklich?

Ende 1982 verfiffentlichte der da-

malige Redaktenr HorstBlumeOa,der-

selbe, der 1984 auch den Artikel "S ilvio

Gesell - der Marx der Anarchisten ein

Faschist" geschrieben hat!) einen Arti—

kel zu den Nationalrevolution'alrcn. (Er

hattc augenscheinlich ei n Gespfirdafiir,

welche Themen langlebige Diskus-

sionen abgeben konnten.)

Wir ha] ten zunfienst einmal fest, daB

es damals, von lokalen Protesten wie

dcm der Stuttgarter Studenten gegen

einen Lehrbeauftmgten Eichberg,keine

offenfliche oder linke Diskussion fiber

“H 21.41": a —l"

lJchwarzer
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Ukologie und Ukonomie

Paléistinenser

Nationalrevolutionére

Subversive Utopie

Anarchislen in Polen*¥*#*
Nationalrevolutionfire gab. Der SF-

Redaktion von damals ging es darum,

mehrWissen fiber diese rechtepolitische

Richtung zu verbreiten, die anfing mit

linken Theorien und Bewegungen (Be—

freiungsnationalismus, IRA, ETA,

Ratemodell, Bezug anf Bakunins Pan-

slawismus etc.) und linkem Jargon,
—

bei Demos gar mil schwarzen Fahnen

und schwarzen Sternen auf den Jacken,

ffir Verwirrung zu sorgen.

Wir nehmen in Anspmch wesentlich

dazu beigetragen 2n haben, daB die

Linke Henning Eichberg fiberhaupt als

nationalrevolutionéren Theoretiker

wahrgenommen hat, denn bis dahin

wurden seine Beilriige ohne einen Ver-

weis auf seinen Hintergmnd in den er-

wfihnten linken Zeitschriften abge-
druckt. (In diese Lisle paflt noch das

damalige Das da, des ehemaligen

KONKRET-Herausgebers Rem.)

Auf Horst Blumes Artikel erhielten

wir u.a. auch nationalrevolutionéire Zu-

schriften,eine davon von Henning Eich-

berg unter dem Titel "Nationale Idem-

titer". Wir druckten diese Zuschriften

ab, weil wir an ihnen deutlich machen

konnten, daB hinter dem linken Jargon

und den linken Theorieversatzstiicken

eben doch der neue Nationalismus/

Ethnopluralismus der Neuen Rechten

stand. Wit druckten Eichbergs Thesen

selbstverstfindlich nichtunkommenn'ert

ab, sondem stellten ihnen in einem

Artikel von Wolfgang Hang zur "Per-

sonalen Identitfit" unsereAnschauungen

entgegen. Von einer kritilglosen Unter-

schéitzung Oder gar einertheoretischen

"Konfusion" kann also genausowenig
dieRede sein, wiedavon, daB wirkeinen

AnstoB genommen Oder keine Hinter~

grfinde anfgezeigt batten.

Was ans hentiger (l) Sicht allenfalls

zu sagen ist, ist, daB wit damals un-

moglich die ganzen Zusammenhéinge

wissen undaufdecken konnten, die fiber

die nachfolgenden Jahre hinweg zu den

Nationalrevolutionfiren herausgefunden
bzw. durch deren eigene Verfiffent-

lichungen verdeutlicht wurdcn.

Was fehltnoch inderECHO-Rubrik?

Uber eine zum Géihnen oberfliichliche

Rezension anarchistischerZeitschriften

von Rembert Banmann in der dritten

Ausgabe von "Die Beute" wollen wir

gnfidig schweigen,zumal es in derselben

Ausgabe einen guten Artikel von Ma-

rianne Kroger zur CNT und FAI im

Spanischen Bfirgerkrieg gibt.
Zum Schlufl abet noch etwas Witzi-

geres:
In der Ausgabe NLZOO der 1'sz wird

der SF endlich entlarvt:

»Bez' der Begeisterung fiir die

Zapazistas spiel: deren spezifische
Asthetik eine hervorragende Rolle.

Wahrscheinlich hiitte der "Schwarze

Faden" nicht gleich zwei Titelbilder an

die Zapatistas vergeben, wemz ihr

Partisanen-Look nick: derart den

gc'ingigen revolutionsromantischen

Vorstellungen enzsprechen wiirde."

Wir konmen jetzt sagen, neeeiin,

lediglieh der Umstand, daB unser Re-

dakteur im Januar in San Cristobal war,

seine Kamera dabei bane und wir

deshalb diese einmalige Gelegenheit

hatten, hat uns dazu verfiihrt. ..

... aber wir sagen besser. die iz3w hat

rechL‘ Basta!

SF-Redaktion
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Leserlnnenbriefe

blr.50rei-Diskussion

Georges Sore! zum Britten:

1. Teil: Mass—36 11nd Mytlios von Gregor
Dill in 5131/94

2. Teil: Vemidigungsrede fiir Geor-

ges Sorel von Luiz Schulenburg in

SF 3/94

Zweifellos is: es voneilhafter, eine

negative Krilil: zu erhalten als garkcinc.

Lutz Schulcnburgs Entgegnnung auf

meinen Sorei—Artikel prascntierl sich

jedoch inhaltlich deran miserabei und

vom Tonfall her in so hohem Mafia

ungenieflbar, dafl sic mich in Ver—

suchung bringiJencRage! umzudmhen.

Anhand seines Verhfilmisses zur Ge-

schichiphilosophic, zur Reiigionswis-
senschafz und zur Massanpsychologie
ham: ich beschrieben, weshalb Sorcl

weder Positivist noch Irrationalist war.

Sore] snchte nichl nach cincr Wahrheit,
die or cntweder rational Oder irrational

begriindct halts. Er forschte mach Wir—

kung. Die Relevanz cincr philosophi—
schen Aussage war ihm erst damn ge—

geben, wenn diese cinen besiimmtcn

Zweck erfiiiiie. Sorel war, wenn man

will, [*1an Rationalist, halb lnationalist.

Rationalist don, wo er sich strategisch
mit der Wirkungsdimension von My-
then befaBLc. Irrationalisz dcshalb, wcil
er an deter: inhalte sclber gar nichl

giaubte.
Sorel war kcin Pmpagandist. Er war

Theoretiker der Masscnpropaganda.
Massenpmpaganda abcr foigt immer
einem hierarchischen Schema: Em-

persénlichte Massenglieder slehcn

einem subjektiven Prinzip, einem ‘Fiih-

rcr’ Oder einem Mythos, dessen lnhalte

ein ‘Fiihrer’ definicrt.gegeniiber. Dahcr

miisste, so Iautete meine SchluBfolge—
rung, cine Distanzierung von Sorels

Mythoslheorie erfoigen. Die von mir

baschrieben Verbindungcn Sorels zum

Faschismusdienten dazu,dicscn Stand—

punkt zu bekréiftigen und nicht ihn zu

begriindcn, was mir Schulenburg Falseh-

iicherweise vorwirft. Sorels Wcrk

spricin {fir sich aliein und zeugw auch

dann von einem autoritfiren Gcisi, wcnn

seine Hochachtung fiir wohlbckannte

Diklatorcn unemfihm blieb. Vor dcm

Hintergrund seiner Philosophic cr—

scheint Sorels Vorliebe fiir Mussolini
und Lenin nichl “koneruien” sondcm

ganz einfach logisch.
Ich habe das Gefiihl, und davon kom-

me ich nicnt los, dafi Schulcnburg das

Leserlnnenbriefe

nicht sagt, was at sagen will, und daB

geradc dies ilm in Win versntzt. Lulz

Schulenburg istein Semi—J finger.Gieich

im AnschluB an den erswn Eitcrfluii
bekennt er sich, leicin verbliimt, zu den

Grundsfitzcn seines Mcisters: “Bin

revolutionares Dcnken ist nurdem Fort-

schriu cicr emanzipamrischcn Bewa-

gungdcrarbeitcnden Klasscn veipi‘lich-
let. (...) Es ist im Ganzen und im Detail

einc Kriegscrklarung. (...) Wir var»

sfihnen nicht, wirspal tan." Schuienbnrg
untertcilt die game Well in zwei Lager.
Es gibt nur uns und die andem, das

rcvolulioniirc Prolelariat und das teak—
-

tionarc Biirgertum.
Auch Inwllcktuclle untcrliigen dieser

Polaritéit, welchar sich jeder Gedankn

undjedc Aufierung zuordnen lieiln. An-

stattdie durchaus abzulehnendeObjek—
tiviléit von Wahrhcil in cine subjekti-
vislische Auffassung fiberzufiihran,
opfert sic Schulenburg cinerplattnn Pm»-

paganda. Jcdes Gedankenprodukt stem

ausschlieBlich entweder diesscizs Oder

jenseits ciner zu Propagandazweckfln
konsiruierten Front. Weir differenziert
und die Angclegcnheilcn der mensch-

lichen Gescilschafl als eiwas Kom.

picxes darzustellnn sign eriaubi, gilt ais

Kriegsvcrbrecher, Vcrrater und 215 Fiji‘-

sprecher des Feincics.

Beim Versuch, die Ehre dcs “he-

dcutcndslen and nriginallsmn Bankers

dos Sozialismus“ zu rattan, begibi sich

Schulenburg auf dfinncs Eis und bricin

ein. Sorcis National ismus banalisiert er

zu cincr “zweinangigcn Randepisode"
und rechtfertigl sic1 auf Kropolkin hin-

wciscnd,als obdicsercin Halbgmtwfire,
mit dcr bosondercn Stimmung dcs Weil-

kricges. Dabei fibnrsieht er den Um-

si‘and. daB Sorels Name schon vor 1910,
also bcrcils vier Iahrc var Kriegsaus-
bruch, im Umfcld der Action angaise
auftauchte, - wohl dcshaib, wail Schu-

lcnburg die Gcburistundc dcs Faschis—
mus mit dcm Zeilpunkt von (lessen

Instrumentalisierung (lurch die Mach»

tigcn dcr zwanzigcr Jahre verwnchscit.
AuBcrdcm madden die Sorgc um die
Grandc Nation den geistigcn Ausgangs~
punkl Sorcischcr Philosophic. Wcrdies

fibersicht, hat cin Bren vor dcm Kopl".
Sorcls Tochlcimcchicl mil Mussolini

strcilcl Schulcnburg gar nichl ab.

SchlicBlich ware dcrlialicncrja damais
Sozialisi und damn ciner ‘von uns’

gcwcscn! Erst spate: bane er die Seitc

gcwcchsell und ware zum Veniiicr gc~

wordcn, plfitziich. von cinem Tag anf

i

den andcm! Weir ism nun Schuid dairan,
rial?» Sorel ansgamchnel; Mussolinis

Nationalismus labia? ., Musmiirii? -

Der Kricg‘? - Dan Biirgcrmm? n lair?

Wail ich claszwnidimnnsionalnWou-

bild Semis mid mines Ringers nicht
mun, wards ich mm Geflankenmqbrc-
char, zum Hmhvnnamr. zum Spion,
zum Nestbnsahmmznr. Damn jcdc
Diffemnziemng ”swim“ nnd dicnic

dam Brzfcind. Inmfnm ist thnlenburg
konsequent, wann micli seine: Rot—

fronnhnmrikmm'l‘nnfnlschickt:*‘ki'udc

Dummheit”,“imnliaictunllaErbfinniich-
knit”, “Dankniigheit”, "dimmer Aur-

gnfi”, “G‘reuniii'awn'”, “fibcllannigwe Er-

findungen” Was fehii; ist der Vor-
wurf, ich limit: (ins Trinkwaasaridcs
Prulntariats mit Syphilis varsnunht.

Gregorio/71!, Easel

bit“. 30ml

Gems lcse ich Arnhel fiber Manage-
schichiliche. Hinwrgrfinde, game li’cr-
fnlge ich heftige: Debatmn, an miicicm
hwrigen Modnwnn winking" hazeich-
mt warden Donn ... win das Therm
Semi im SF ‘bnhandalt wnnln. clan; is!

Ear knine Prawn. Vnr allem die Rnplik
Schuicnburgs aui’ Dill. Mini annn jmlc
Knnnoversa in near AnarchnmSmm mil

parsbniichcn Snimnhinbnn and ”imam—
mierungnn bnginnnn, kilnnen wir nichl
um die Sacha ringan nlmn aniline Por-
30mm gleichsnzugmimn? Annmhismus
isl far mich din frnis Mninung, alias in

Frage sicllen nu human und main Lieb-
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11“ESSalz abgewandelt von den Dadai—

Slen laurele: um gule Anarchistlnnen zu

ism, miissen wir auch Antianarchist—

nen sem,d.h.keineGouer/Goninnen,
kClnC Herren, — hieBcn sic Goldman,
Bakunin, Proudhon oder Sorel.

Dabei sind in beidcn Artikel gulc
Elememe vorhanden (vor allem bei

Gregor Dill), konnten sieh crganzcn
und Zu einer wirklichen Aufarbeilung
V0_n Fchlem und Mticrsujndnisscn

bellragcn:

Zu‘r‘ Gregor Dills Aru'kel.‘

Er z‘rtiert viel zu viel veraltcle Sekun—

darlueratur, die LuLz Sehulenburg 211

{30:2}:
313

bijrgerlich verurtcilt. Diese

Kriegg’
most In dcr Phase dcs Kallen

cnlslanden, versuchen die Mas-

(Si?
als

Element des Sozialismus sowie
S Kommumsmus zu denunzieren und

dlClllCl’l nur einem Anlikommunismus
und der Verschleierung der Mitsehuld
am Nationalsozialismus 'durch das libe-
rale Bijrgertum. Der ideologische Ver-

lr-clcr diescr Anklage der Masse war dcr
his home gem in Mittelsehulen gelehrlc
Ortega y Gasset (Der Aufstand def

Massen). Scin Buch gill als "Bibel dcr

antiiemokralisehcn Rechten" und u.a.

a s nlwort auf d‘ ’

cincr CNT;

1e Massenaufsuinde

"Donn der Aufstand der Massen is!

drusclbe, wasRalhenau den warlikalen

Eznfall der Barbareivr genannl hat.”

(Gasser) Die Arbeilcrlnnenbcwegung
haue das Problem nur durch die Mnsse

elwas éindem zu konnen. Und hicr

scheinl mir das Problem von Gregor zu

liegen. Er definien das Won zu wenig

(Canettis Masse undMach! were fiirihn

ein gates Beispiel; dieser betrachtet die

Masse in versehiedcnen Formen,z.B.

als Meme). In der Bedeutung als Auf-

marseh und lnszenierungen von Men-

schenaufmflrsehen (Fahnen und Holden—

bilder), ist Gregor Roch! zu geben. In

der Krilik an revolutionfiren Aufstiin—

den, greifl er zu kurz, vor allem in sei-

ner Kritik am spanischen libertiiren

Sozialismus, der kaum Einfliisse von

sorelschen Idwn aufweist. Aueh die

Vorslellung, daB‘ ldeologien so einen

naehhhaliigen EinfluB erreichen, daB

mil bewumen Rezepten, 2.13. durch

Psychologie der Massen, Menschen

gesteuert werden kennen, isteine vollige

UberbewenungderMijglichkeiIen. Sein

Artikel isl meehanisliseh, somit auch

die Kritik an Sore]. Niehr nur Dema-

gogen und Fuhrer, sondem modeme

Kommunikaiion und Massenmedien

fiihnen zu soleh neuen Moglichkeiten
der Menschensteuemng, der Einzelne

muB nicht mehr aktiv werden, sondem

nimmt die Botsehafl nls lndividuum in

seiner eigenen Umgebung auf. Auch

unterscheidel er niehl zwisehen der

inlellekluellen Krilik der anu'semilj-

schen Dreyfussgegner und der die

Machtelite ablehnenden linken KriLik

2.13. eines Carl Einstein (Die Fabri-

kazion der Fiklionen). Antisemitismus

is! fiirbeideeherkein relevames Thoma,

dazu spéiter.
Leider muB ich beiden vorwerfen,

daB sic von der akluellen Diskussion,

gcfiihrt vor allem in Frankreieh, 7..B.

dureh die "Soeiété d‘Etudes Sorélienes"

nichts in ihre Anikeleinbezogen haben,

und daB beide kein Won fiber unseren

lieben Proudhon verlieren, ist doeh

vieles, was Gregor Dill Sorel vorwirft,

reines Produkl eines proudhonschen
Denkens.

Zu Lutz Schulenburg:
Den Mythos pflegl er gut und seine

Verehrung Sorels 13131 keine Krilik zu.

Sore] isteine Person vergleichbar mil

Proudhon: voller verschiedener Seiten

und kaum faBbar, weil Sorel noeh mehr

als Proudhon eklektiseh arbeirele. Sorcl

hat die wichLigsten ldeen, Generalstreik,

Sclbslverwaltung, Aniiparlamenlaris-
mus usw., nicht in die Arbeilerlnnen—

schafl gelragen, sondem von den Ar-

beiterlnnen iibemommen, von leilweise

unbekannten, wie Torte} ier, dem ersten

Propagandisten des Generalstreiks in

Frankreieh. Gregor behauptetnirgends,
daB Sore] etwas mit libertfirem Sozia—

lismus 211 um hat, eiwas was uns Lutz

dauernd in seinem Anikel einreden will.

Aueh gegen alle belegbaren Umstéinde

behauptet er, daB Sorel einen EinfluB

auf den revolutionéiren franzfisischen

Syndikalismus ausgefibt habe. Dele-

salle, sein lebenslanger Freund, kam

erst mit Sorel in Kontakt, als er alle

seine Amter in der CGT niedergelegt

hatleunderwegeneinesantjsemitisehen
Artikels in den anarchistisehen Zei-

tungen nicht mehr sehreiben konnze,

weil u.a. alte anarchistisehe Freunde

wie Faure sich von ihm distanzierten

(siehe Mailron. Biographie Delesalles,

Hinweise auf die Rolle Sorels). Sorel ist

fiir mich nur da von Interesse, wo eine

Briicke entsteht, warum so viele Anar—

ehisflnnen zu Bolschewistlnnen wurden

und der KP (2.13. Delesalle) beilraten,

Oder sogar wie "Sorels Lreuer Eeker-

mann" Benn, zu Grfindem des Cercles

Proudhon gehdrten, einem der Vorl‘ziufer

des franzésisehen Faschismus (vgl. daze

den Artikel von Navet in der Zeitschrifi Mil

neufcen!Nr. 1 Oder Sorel-Gesellschaft). D218

dabei dieser Mannerzirkel gegen Frauen

und Juden wetterte, wird in beiden

Artikeln fibergangen. Zwar héilt sich

Sorels Antisemitismus in "Grenzen",

doch seine Sehijler halten sich nicht

mehr zurfiek. So fehlen die Namen sei-

ner Schiller in keinem Werk fiber den

franzbsischen Rassism us und Fasehis—

mus. Da wundert es wenig, daB Berth

von einer "heiligen Allianz" Iriiumte,

die Gregors Artikel in einigem bestfiligt:
"Ich triiume gegen die kapizalistisehen

Lz‘inder eine Art hez'lige proletarische
Allianz gebildet durch Ruflland,
Deutschland, Frankreich and ltalien

und in der die germanisch-russische

Verbz'ndung die dyonische F[at wc'z're,

die den apollinischen GeistFrankreichs

una’ Italiens diszipliniert, stilisz'ert and

kanalisiert, und deren juriszisch kiln-

sllerischer Geist sein wiirde." (Anikel

von 1924, zit. in "Dictionnaire biographique

Tome 19.J. Maitron") ES ist auffallend,

daB Lutz nurzwei BfieherSorteIs zitiert,

nélmlich die zwei einzigen aktuell er-

h'zildichen deutschen Ubersetzungen. So

isl ihm sein eigener Vorwurfan Gregor

vorzuhallen, daB er nicht direkt aus den

Quellcn ziLierl, z.B. aus Berths "Du

»capital« aux »réflexions sur la

violencerc (I932), aus seiner marxi-

slisehen/proudhonistischen SchluB:

phase, die sieh ganz aufSorel abstiitzte:

"0h unser Iieber Lenin! (...) Du, ein-

SF 4/94 [73]



facher bewunderswerter Mensch. der

niemals als Mensch der Arbeiter— and

Bauernmenge aufgetreten bist, be-

scheidener Held and ergeben wie em

Heiliger des Mittelalters Oder Fran-

ziskaner, an dieser heiligen Sache def

Emazipalion desProletariales"(S.242)/
/"Lenin Genie desProletariats"(S.254)
// "Lenin besiegte Napoléon —- die

imperialistische Hydra is! tédlich

getrojfen, der schwarze una‘ weisse

Adler haben ihr die Kfipfe zwerschmet-

ten" (S .257) etc.

Sorcl und Berth sind die Leichcn im

Keller des Marxismus (~Leninismus)
und haben mit dem Anarchismus nur so

vicl zu tun, daB viele Libertine von

manchen verffihrerischen Theorien

Sorels gelockt (LE. mit der irrigen

Meinung, Proudhon sci cler VaLer des

Anarchismus) sich ins autoritéire Lager

begaben. Ich will hier nicht waiter aus-

fiihrcn, ich babe das gauze auch eiwas

vereinfacht, isles (loch vlel zukomplex,
um auf ein paar Seiten abgehandelt
warden zu kr‘jnnen; wolllc ja nur eincn

kurzen Legerb‘rief schrciben. Zum

SchluB zitierc ich Max Nettlau, der faBl

besserals ich zusammen, was von Sore!

aus anarchisu'scher Slchl zu hallen ist.

Nettlau ist abet auch vomuwcrfen, daB

er die fatale R0116 Proudhons in dicscr

Ideologies als "Mlerauch Sorels" ver-

harmlost und dabci fibersieht, daB dsr,

dcr mil dcm Feuer spielte, Proudhon

hciflt.

"(...) dafi angesehene Manner wie

Sore! sick nicht scheuen und schc‘imen.

der als gesicherte Errungenschaf!
gellenden sogenannten bfirgerlichen,
demokratischen Freiheit ins Gesicht zu

schlagen unddafl sic einen wahren [Cult

mi! varrevolutiondrer. vorbfirgerlicher

Vergangenheit, Festen. mittelalter-

lichen Zustc'inden treiben.
"

(Nettlau, Geschichte d€f Anarchie, Bd.5.

5.108)

WemerParfmann, Zfilich

betr.

"Orienfierungslosigkeil als

Abgescmg der ankfurlew

Schule"
'

Arlikel von H.G.Haosis,

SF-Nr.50. 3/94

Eine Krilik der "Frankfurter Schulc" im

Schwarzen Faden zu lesen, das ver-

sprach erst einmal spannend zu warden.

Nach der Buchlu’itik von HG. Haasis

[74] SF 4/94

erscheim mir dcr Abgesang alllcrdings
elwas vcrfriiht. Ich habe das ncuc Werk

(133 J firgen Habcrmas nicht gelesen und

die erwfihnlen Positionen vom Verhar-

ten auf ciner sogenanmen Reclus-

staatlichkeil und dcr Abkchr van jedcr
Radikalitfit zusammen mlt dam Gefilhl,
hier auch nichts News zu erfahren,
warden mich wohl auch clavon abhallen.

Abcrmir erscheimdcr ganze "Komplex
Frankfurter Schule" (loch wiclmgcr und

relevanter, als ihn cinfach mit dem

Spfitwerk nines ihmr "fiihrendcn Ki‘ipl’c"
abzuhakcn. Denn die Ifrz'tisclw Thmrie

bestchl ja auch hcum nicht bloB ans

Habermas.

Doch zucrsz zur Rezcnsion, Haas“

behauptct, mensch kfinnc sich die Lek-

Ifirc cigcntlich sparcn, well Habcrmas

"einc geistigc Anstrcngung zugunstcn

dcs chcns ffir theoricunMimig crklfirl."

Ich dcnke, hier liegen glcich zwei Mifi-

verstiindnisse vor: Haasis schrclbt, dafl

es schon verréiterisch sei, "wcnn damn

Habcrmas bei cinem Kollegcn elnen

Ausdruck aufspicflt. den er als mhmm-

fremd<< dcnunzicrt und damit kale-

gorisch verbietet. Wie heiBt diescs

schlimme Wort) — “Lnbcnswcll”.

Wicgcsagt, das rczensicrwWcrk habe

ich nicht gclescn, abet ich bin mir zicm-

lich sicher, dafi der Bcgriffdcr "chcn5~

wall” won Habamas selbstlcommt, “’ld
zwar nusdrficklich alaflimretlschw! Djic
"Lebenswelt" win! 315 Eegriff eingb-
fllhrl als derKomplemsmfirbagriffzulm
kommunikativm Mandala. ”An dimkr
Emile kann ich den Begrifl’der Lebens-

wet: zuna'chm 01E Karrelal zu Vermin—

digungsprazeswn eWfihmn. Hammin-
nikativ handelnde Subjekte veratc’indi-

gen sickstemmflnriznmqinerLebens-
welt." (Hangman, in: 111mm doc-:5 Kam-

mlmikativen Hzmdelnsfidl. Frankfim 1931 .

3.107)

Was bierdieVolga falschan Zitimens

lst, nélmlich die pauschalc Ablehmmg
des/der Theoriweiben-dm aufgmnd

'SNEAVUD
ASL‘Jd
3

'SnOSSEG'D
XVIOHT‘ABN3J1‘3HLNOD'D

WWI/gainer bcwnfit gawfihltcn Distlmz
zur Aiitagswelt, ffihm glaube ich, zu

schnell dam, Anscinandmetzungcn
alazuwiirgen, manchmal sugar, flavor
the fiberhaum begonnen balm. Dicsc

mnomfikeflnnen auch an ihmm lvcr—

nmmlichcn "Privafleban" 2n messcn,

Isl niche-flick angebmcht —» abet anch

damn, dafl clan Private. politlach ist.‘ hat

nns letztlich em die feministinchc
THEORIEgebmcht~, abet Adamocrsl

gar nicht m lasers, well at Spimcn—
(leckchen aufaeimmWohnzimmmisch

“EganhanenndnlnmAnzugmlgflihn
2n gar nichls (find inn). Das hat auch
mu elem "somialngisch geschullcn
Ange" nichts an tn

‘

a

All



Inlcrcssant ist abcr eine Auscinandersetzung von Seiten des Anar-

ChlSmus allemal. Sowohl was die okonomische Analyse betrifft, als

auch die Kulturkritik. berufen sieh doch auch Libertiire immer

chdcr aufneo-marxistische Ansatze, von dcnen Adomo/Horkhei-
mer tn dieser Beziehung sicherlich noch zu den brauchbarstcn ge-

horen.

NIH treten liier grundsatzliche Differcnmn Zutage, die meines

WISSCI’IS nicht ausreichend diskuticrt sind (fur gegenteilige Hin-

Weise ware ich sehr dankbar), und die vielleicht mit dafilr verant-

Wortlicli sind, daB "dcr Anarchismus" heute gesellschaftlich so

bcdeutungslos ist. Ich spreche jetzt nicht filr dic Vorstellung ciner

Slitrkenden "Einheit" in Theoricund Praxis derlibert‘aren Bewegung.

811117. im Gegenteil, ich denke, daB gerade der Diskurs fiber so

gcgensiitzliche Ansa'tzc wie LB. dcr von Adomo/Horklteimer und

dem Murray Bookchins neue Handlungsmoglichkeitcn eroffnen

konnte/wiirdc.
Ob wir Natur und Gesellschaft als den historischen Gegensatz

betrachten, der zur Untcrdriickung jener durch dieser ffihrt (ffihren

muB), odcr ob die Gesellschaft als Teil der Natur betrachtet wird,

und jede Heirschaft aus derem Inncren entsteht (und nicht aus dem

— vermcintlicltcn — Gegensatz Zur Natur). wie die Soziale 6kologie
Bookchins behauptet, vielleicht spielt das ffir das libertare Agieren

odcr eben die Passivitiit cine nicht unbcdeutende Rollc. (Das ist

Zugegcben nicht sonderlich konkret, aber ich wollt‘s loswerdcn. . .)

Doclt nochmal zurfick zu Habermas. Was den betrifft. so ist mir

def Abgcsang auch dcshalb zu pauschal, weil ich eigentlich ganz

frolt bin, daB da jcmand auf die "Postmodeme", fur die Lyotard

Stellvertretend alle Vcriindcrungsversuchc in "blutige Sackgasscn"
hat ffihren sehcn, hat antworten konnen.

Naja, und seine klare Stcllungnahme gegen die Rel ativierung des

H0locaust durch Ernst Nolte im sogenanntcn Historikerstreit halte

ich a“Ch ffir ziemlich wichtig und unverzichtbar.

Jens Pefz Kaslner, Sande”

bIr. Bevolkerungspolitik-Arfikel
Von Michaela Schuh, in: SF 3/94 (Nr.51)

wahrcnd ich diescn Lescrbrief scltreibc, sitze ich in einem kleinen

S.Otel in der Mittc von Niger (Sahelzone). Hier kommen
mir ange-

lchls dCS Artikels von Michaela Schuh doch emige Gedanken. Un-

nommcn sind eine ganze Reihc guter und kritischcr Ansatm zu

den
gingigm Kliscltecs dcrBevolkerungspolitikcrlnncn aufgefiihrt.

i Was l51 die Konsequenz?
13°“ Wicdie meisten andcrcn Schwellenlander auch. lebt an der

v

Tenn; dessm, Was sich dcr wohlgeniihrtc Mitteleuropacr noch

“stem“ kann, ZWar sind hicr die Gegensa‘tzc zwischcn Arm und

“(Eh “id“ 50 l-CraB, wie in manchcn asiatischen odcr lateinameri-

93:38:11“ Liindem, abcr daftir sind cbcn fast allc sehr arm. 80 bis

Schgfi c1:113‘Wéllierung lebt direkt oder indirekt von der Landwrrt-

Um“; 1(ennenswerte
Rolistoffe gibt es nicht, sieht man von

den

er Ania
0mmcr1 1n Arlit ab, die aber kaum mchr etwas einbringen.

lichen 1:: Von Grundnahrungsmitteln wird auf dcrart marginalcn
den K0 1” tnéb‘m' daBjfidcr deutsche Landwirt nur vcrstandmleS

mine] Hpi
SClllluc1n

thrde. Hcktaremagc filr das Grundnahrungs—

uswciurlscvon300b‘5 400 Kilo sind die Regal. Eine ncnnenswertc

Vermchn {23 def Fliichcn ist kaum mehr moglich. Dazu kornmcn
Gebictcn Vonmkm mn dc“ NOmadcn. die ihrcrseits in den glcichen
Slfinde frc

Crsuchm‘ tltre Vichherden die letzten Vegetationsbc—
sscn zu lassen.

31151322:QO{ichdicse Situation cindeutig durch die cxponentiell
so sChr ichc evolchUng' So vicle Grfinde es auch dafflr gibL und
c“Izielicn gulch {Pr dlc.SClelbcstimmung der Menschen bin:

chr

cinma] Ex

b 1c}

V01_kcr lhrc Clgcncn chensgrundlagen. Niger
war

decken I???” m‘: Htrse! chte kann es seinen Bedarl'ntcht mehr
.

‘CSCT Situation darauf zu hoffen, daB sich fiber den

Leserlnnenbriefe

Kampf filr cine selbstbestimmte Gesellschaft alles selber regelt, ist

fatal. Bis es dahin kommt, sind diese in jeder Beziehung benach-

telligten Lander soweit zerstort. daB niemand mehr darin leben

kann. Insofern bin auch ich Befflrworter von kurzfristigen bevol-

kerungspolitischen Mafinahmen, die allerdings niemals Zwangs-
maBnahmen sein dfirfen — und dies auch nicht sein miissen. Eine

breite Aufklalrung der Bevolkerung ist die Grundlage, in allererster

Linie der Frauen. Aberdazu sind diese Lander auch aufRegierungs-
ebene vielfach nicht bereit.

Stephan Krall, zit Myer

Neue Lagerré‘rumakfion:
Alte SF—Nummem,

viele mit zeiflos inferessanten Beitrfigen,
im Ber-Pakef billiger!

Wir bieten gegcn Rechnung drei Paketc zu je 10.- DM (zzgl.
5,50 Packchcnporto, allc 3 Paketc zu 7.- Paketporto) an:

Paket 1 (enthiilt die Nummern 24-31, u.a. mitz) Kfinstler und

Gcsellschalt (Patriarchatskritik v. Stefan Schiitz), Bewegung 2.]uni

(v. Ralchmders), Patriarchatskritik (v. Rosella di Leo), Interviews
mit M.Bookchin, P. Parin, M.Foucault, der CNT; IWF (v. Detlef

Hartmann), Kulturkritik (v. Herby Sachs), Medicnlcritik (v. Jorg
Auberg), Panik und Politik (Von Agentur Bilwet), Leiharbeit in dcr

BRD (v. Thomas Schupp)

Paket 2 (enthiilt die Nummern 32-39, u.a. mitz) Sextourismus und

Frauenhandcl (v. Anita Wilmes), Nationalismusdiskussion, Sub-

sistcnz (v. Veronika Bennholdt-Thomsen), Sozialer Okofeminismus

(v. Janet Bichl), Nationalismus und Befreiung - Kurden (v. Roland

Oftcringer), Gcgcnoffentlichkeit (v. Iorg Auberg), Doitschstunde

(v. LUPUS), Krieg u. Geschwindigkeit (v. Ulrich Brockling)

Paket3 (enthiiltdie Nummern 40—47,u.a.mit:)Pogrome beginnen
im Kopf (v. Wolfgang Haug), Desinformation u. d. Golfkrieg (v.

Noam Chomsky), Interviews m. Julta Ditfurth, Otto F. Walter,

Noam Chomsky, Libertiircr Kommunalismus (v.Murray Bookchin),

Kriegstreiberdiskurs (v. Klaus Schonberger), Staatlichkeit als

Okkupation (v. Michael Wilk). Medienrandale (v. AFRIKA),

Eurozcntrismus (v. Karl Riissel), Kullurchauvinismus (v. Herby

Sachs), Das Jalir 501 (v. Noam Chomsky), Okofaschismus (v. Peter

Bierl), Fraucnpolitik im Kleidc dcr Herrschaft (v.Encamaci6n G.

Rodriguez), Libertare Tage, ZEGG (v. Louis Lerouge), Frauen-K2-

Ravensbrfick (v. Ilse Schwipper)

Register/Gehundene Jahresbénde

Das SF- Register, hrsg. von Jochen Knoblaueh, fi'ir die

ersten 50 Nummern ist da! und es liegt gedruckt vor, es

um faBt fiber 70 Sciten, alle Beitragc wurden unter der jewei-

liecn Ausgabc aufgcnommen, dazu enthéilt cs cin Autorcn-,

Photographcn—, 0115- and Schlagwortrcgistcr. Das ganzc kostet

nur lO.-DM 7.ng. Porto, cin Preis, der durch die Gratisarbeit

Knobis und dcr Berliner Druckcr aus dem El Locco-Umfcld

mOQIiCh wurde. Wir warten auf Eurc Bestcllungen.

[fie gebundenen Jahresbande dos SF konncn billigcr als

bcftirchtet angcbotcn wcrden: das Stiick kann nun ffir 50.-DM

incl. Register bczogen warden. Wcr seine cigcnen Nummem

acbunden haben will, kann uns dies mittcilcn und uns die
Entsprechenden Ausgabcn zuscndcn. Bei uns smd derzert die

Jahrga'nge 1989—1994 bestellbar.
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